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Tuexenia 10: 497-512. Göttingen 1990.

Die nacheiszeitliche Ausbreitung  

und heutige pflanzensoziologische Stellung  
von Ilex aquifolium L.

— Richard Pott -

Zusammenfassung

U rs a c h e n  u n d  V ora u ssetzu n g  d e r B ild u n g  v o n  Ilex aquifo ium -re ic h e n  W a ld g esellsch a fte n  w erd en  
e rö r te r t  u n d  d is k u tie r t . A ls  a tlan tisch -su b m cd iie rra n es  G e h ö lz , das v o r a llem  frü h -  u n d  s p iU frn s .g c ia lm lc .  
is t. b e n ö tig t / / «  au f den , europ äischen  Festland las , ubera  I e m e  schü tz en d e  B au m c h ic h t . I )as » .  w ic h .,g 
f ü r  d ie  p o s tg la z ia le  A u s b re itu n g  vo n  Ilex aus sem en . » « . . l i c h e n  R e fu g ie n  D , с  W eg e  u n d  n a .u r ra u m h c h e n  
E ta b lie ru n g s te n d e n z e n  w erd en  nach a k tu e lle n  p o lle n a n a ly t,s e h e n  B e fu n d e n  d arg e ste ll. D ie .e  ze ig e n  d ,e  
m u lt i fu n k t io n e lle n  W irk u n g s k o m p le x e  be, d e .  A u sb re itu n g  vo n  I le x  u n d  dessen b in n .s c  h u n g  „ ,  versch ie
d e n e  W ald g esellsc h aften  d e r Quercelalia robori-petraeae s o w ie d e r h Ke,al,a y v a ticae. I  f la n /e n s o g ó lo -  

1 c j} i werden Waldiiesellschafien mu rcichlichcm //ivv-Unicrwuchs, so das Zugo-

Q u J c n l ',  das U .y„l0 -Q .urcc,..rn, W o - f r f ¡ r < » m - W i I d e r .  C ^ i r n , . „ - G e s e l ls c l ,a fte ,|, u n d  a n .p r u d , . -  
v o lle re  K a lk b u c h e n w ä ld e r  des Galio o d o r a n d o , ,  D a b e , « , g .  Hex ke .n e  d .te k te  B in d u n g  an e in e 
W a ld g ese lls ch aft; v ie lm e h r  s ind d ie  Ilex - r e ichen W ä ld e r  w e itg eh en d  als R e l ik te  der eh em a li gen W ald  
n u t /u n g ,  v o r  a l le m  d e r  W a ld w e id e , aufzu fassen.

A b s t r a c t

IW applying a varieiy o f  g eo b o tan ica ! m e th o d s  (p o lle n  analys is , p h y .« s o c io lo g y  an d  p lan t g e o g ra p h y ),  
i t  is poss ib le  to  reco n stru c t the im m ig ra t io n  o f  llexa ,,u,(,,l,è,m f ro m  th e  g lac ial re fu g ,al I ,a b ,tats o f  S p am  ,o  
n o rth w e s te rn  E u r o p e  d u r i n g  the B o re a l a n d  A t la n t ic  p e rio d s . I .  is a lso  poss ib le  to  re c o n s tru c t th e  occu ren ce  
o f  ik x  as w e ll as past e n v iro n m e n ts  o f  Ilex in  spec ific  geo g rap h ica l areas a n d  . . .  estab lish  e n v iro n m e n ta l

1 L a m i f f  which have their causes in ecological, especially biotic, cdaphic and human

f a c ñ ex'Z ofolim »  a c tu a lly  is g ro w in g  in  re lic , f o r e . , ,  m o s tly  o n ly  m o d e ra te ly  a lte re d  b u t  n onetheless  
;  "  '  , • ■ an jrrceular siructure. Compared with modern higlworcst stands, structural 

e x te n s iv e ly  t ,,n> c i ■ j  v e g e t a t i o n  s tra tific a tio n  and d is tr ib u t io n  are  fo u n d , in  a d d it io n  to  
d iffe re n c e s  ,n  th e  Ph^ f " ^ |¡o n ^ T h e „  l r c  revealed , ab o v e  all, th ro u g h  incre ase  o f  th o rn y  s h ru b  

species a s ^ e s u T o f  th in n in g  an d  g raz in g . T h e  d o m in a n t  fe a tu re  o f  ,h e  facies is Ilex as a re lic t
o f  m o d e ra te  g ra z in g  a c v i t y .  I l e x  а,,ш[о1шп, is avo id ed  b y  c a u le  because o f  ,.s  sharp leaves.

E in le i tu n g

Die Stechpalme oder Hülse (Ilex aquifolium  Л.) ist ein atlantisch-submcditcrranes Gehölz, 
das vor allem in den wintermilden Gebieten der West- und Südwestküsten Europas verbreite, 
ist Die aktuelle Ilex-Grenze nach Norden und Osten folgt etwa der 0 J anuar-lsotherme; sie 
ist also klimatisch bedingt. Daraus kan., man folgern, daß; insbesondere die W,„.erkalte eme 
Ausbreitung des immergrünen Hartlaubgewächses an der Grenze zur boreale,, „ml k.,„ . . „ e n 
tilen Klimareeion verhindert. Das Vorkommen von Ilex aquifolium  wird dabei durch abneh
mende Luftfeuchtigkeit und Extremfröste begrenzt; Win,erkälte „„.Temperaturen unter- 2 0 “ С  
sowie öfter siel, wiederholendes Zurückfrieren schränken die Konkurrenzkraft der Stechpalme

'" 'T n llv 'e n 'n ô rd lic l ii 'n  und ö s ilichn , A rM lg rc n /b c ir ith tn .  * .ß . n , Ju tland  (IVKRSMN IU44). 
in Nordwest-Brandenburg sowie im Südwestfal,sehen Bergland zeigen die meist nur noch 
strauchförmig wachsenden Ilex-Individuen tn strengen Wintern vielfach irreversible l-rost- 
schädigungcn Obwohl nach C A L L A U C H  ( 1983) die Frostharte von Ilex aqm folm m  auf den, 
europäischen Festland von Westen nach Osten mit einer klmal gerichteten Variationsbreite
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zunimmt, reichen dennoch extreme Minustemperaturen von etwa —22° С  aus, um diese lang
samwüchsige Art in ihrer Verbreitung einzuengen.

Die Empfindlichkeit der Hülse gegen trockene, strenge Winterkälte zeigt sich auch in ihrer 
lokalen Verbreitung. Im atlantisch-subatlantischen Übergangsgebiet Nordwestdeutschlands 
meidet Ilex  vor allem Osthanglagen, die im Winter trocken-kalten Winden ausgesetzt sein 
können und bevorzugt statt dessen vielfach die südwestlich exponierten feuchteren Hanglagen. 
So besitzt Ilex aquifolium  in Norwegen noch Vorposten bei 63° n. Br., in Schottland geht sie bis 
zum 59. Breitengrad; ihr östlicher Fundort im Küstengebiet Rügens liegt bei 54°, und auf einer 
Linie von Wien bis zum Bodensee findet sich die Stechpalme an der Nordseite  der Alpen 
(Abb. 1).

Die südliche Verbreitungsgrenze in Europa  wird wahrscheinlich durch zunehmende 
Trockenheit markiert; deshalb ist Ilex  im Mediterrangebiet vor allem auf Gebirgslagen und luft
feuchte Sonderstandorte begrenzt. D a  die Hülse  hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit ziemlich 
anspruchsvoll ist, werden ihre zerstreuten Vorkommen innerhalb des mediterranen Gebietes in 
den illyrisch-balkanisch-ägäischen Regionen verständlich. Zusammenhängende / /^ -V o rk o m 
men im Mittelmeerraum gibt es nur in den Buchenwäldern der Montanstufe des Appennin.

2. D ie  V e r b r e i t u n g s e n t w i c k l u n g  v o n  I le x  in  E u r o p a

Aus Fossilfunden ist ersichtlich, daß die Gattung Ilex  im Tertiär als Bestandteil einer endter
tiären subtropischen Vegetation in Europa sehr weit verbreitet war (vgl. F R E N Z E L  1968, 
W ALTER &  S T R A K A  1970, W ALTER 1986 sowie Abb. 1). Ilex  war zu der Zeit Bestandteil 
einer Vegetation, wie wir sie noch heute reliktartig beispielsweise in den Lorbeerwäldern der
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kanarischen Inseln finden. Für den Zeitraum der pleistozäncn Binnenvercisungsphasen darf 
der südwestmediterrane Raum und auch der makaronesisch-kanarische Archipel als bedeuten
des Refugialgebiet für Ilex  angesehen werden; die dort wachsenden Stechpalmen Ilex pera (Io 
ssp. platyphylla  und Ilex canaricnsis ähneln der europäischen Stechpalme sehr. Neben den 
Kanarischen Inseln kommen als eiszeitliche Rückzugsgcbiete lokalklimatisch geeignete* kleine 
Waldinseln in der weiteren Mediterraneis sowie der aralo-kaspische Raum  und der Kaukasus in 
Frage. In den östlichen isolierten Refugialstandorten des Schwarzen Meeres hat offenbar eine 
glaziale Sippendifferenzierung von Ilex colchica und / lex spinigera stattgefunden, welche noch 
heute über ihren glazialen Refugien nicht hinausgekommen sind (C A I . I .A U C H  1983).

Die  westlich vikariierende Ilex aquifolium  wird unter anderem ihre eiszeitlichen Ü b e r  
dauerungsstandorte im südlichen iberischen Raum gehabt haben. Von hier aus setzte bei all
mählicher Klimaverbesserung eine Wanderung in die eisfreien Gebiete des nordwestlichen und 
zentralen Mitteleuropas ein.

2.1 D ie  nacheiszeitlichc A usbre itun g von Ilex aquifo lium  in Europa

Die Einwanderungs- und Ausbreitungszeiten von Ilex aquifolium  zeigt Abbildung 2, wel
che sich auf nachweisliche Pollenfunde stützt. Zahlreiche Angaben von L A N G  ( 1970) sind hier 
ergänzt und zeichnen das charakteristische Bild einer wärmezeitlichen Massenausbreitung aus 
dem atlantisch-submediterranen Raum, die zu Beginn der Alteren Dryaszeit beginnt (Profil 
Landos, M assif Central von D E  B E A U L IE U  et al. 1984), sich im Präboreal fortsetzt ( G O D 
W IN  1956, O L D F I E L D  1964) und im Verlauf des Boréals bereits an die heutige Ostgrenze von 
Ilex aquifolium  reicht. Stellenweise ging Ilex in kontinentalen Regionen sogar über ihr heutiges 
Areal hinaus.

Nach den in Abbildung 2 zusammengestellten Pollenfunden hatte Ilex aquifolium  die da
maligen küstennahen Regionen Mitteleuropas bis nach Südnorwegen hin eingenommen und 
wanderte in späterer Zeit mit beginnender Klimaerwärmung im folgenden Atlantikum massiv 
in das Binnenland ein. Die Pollenfunde und deren zeitliche Einordnung legen einen postglazia- 
len Wanderweg der Stechpalme nach Nordosten entlang der heutigen Atlantikküste nahe, zu 
einer Zeit im Boreal,  als eine vergleichsweise hohe thermische Qzcanität vor Beginn der 
Meerestransgressionen den Verlauf von Winterisothermen in N ord  Westeuropa den heutigen 
Verhältnissen offenbar sehr ähnlich gestaltete (s. auch K U B IT Z K I  1961).

2.2 Faktoren  für  die I lex-A usbreitung am Beispiel N ordw estdeutsch lam ls

Die bisher frühesten Nachweise von Ilex-Pollen in Nordwestdeutschland (vgl. Abb. 2) aus 
dem Boreal setzen sich über alle Pollenzonen bis in das Subatlantikum fort, wobei offenbar erst 
mit dem Eingriff des Menschen in die ehemals geschlossene Waldlandschaft des atlantischen 
Eichenmischwaldes die Stechpalme bessere Entwicklungsbedingungen finden konnte, wie 
auch V A N  Z E IS T  (1959), O V E R B E C K  (1975) und H Ü P P E  et al. (1989) betonen. Das zeigt 
auch die Abbildung 3 (im Anhang).

Zur Erläuterung dieses Phänomens sollen zunächst einige klärende Grunderschcinungen 
der regionalen Waldentwicklung N ord  W e stdeu tsch lands  vorausgeschickt werden: Die  Phase 
des nacheiszeitlichen Klimaoptimums in Atlantikum ist gekennzeichnet durch den totalen 
Wandel in der Holzartenkombination vorausgegangener borealer Wälder, die sich nunmehr als 
Eichenmischwälder aus Quercus, Ulmus, Tilia, Fraxinus, Ainus und Acer etablieren. Hier wird 
auch Ilex aquifolium  mit unterschiedlichen Mengenanteilen im Unterholz und an den Licht
stellen der natürlichen Wälder gewachsen sein. Neue Pollenanalysen (z.B. P O T T  1982, 1985a, 
K Ü S T E R  1988) bezeugen außerdem naturräumlich bedingte verschiedenartige Gehölzarten- 
kombinationen und Vegetationsmuster des Eichenmischwaldes, der sich beispielsweise in den 
pleistozänen Geestlandschaften der nord westeuropäischen Tiefländer als erlenreicher Typ 
repräsentiert. Lindenreiche atlantische Eichenmischwälder mit wahrscheinlich beträchtlichem 
Anteil von Coiylus avellana im Unterwuchs bestimmen dabei das Vegetationsbild der Mittel-
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Abb. 2: Heutige Verbreitung von Ilex aquifolium  L. und nacheiszeitlichen Pollenfunde (erweitert nach 
L A N G  1970).

Frühestes A uftreten von //ex-Pollen nach A ngaben von  A L E T SE E  1959 (Schleswig H o ls te in , Atlantikum ), B A R T H E 

LEM Y  & L E C H E V A L IE R  1984 (N orm and ie-A tlan tikum ), B E U G  1961 (D alm atien-Boreal), B E U G  1964 (G ardasee-A t- 

lantikum ), B R A D SH A W  1988 (Irland-A tlan tikum ), C L A U S E N  1957 (D E B E A U L IE U  et al. 1984 (Loiregebie t-Ä ltere 

D ryas/A lle röd ), F A E G R I 1960 (N orw egen-B o  real, Subboreal), F L O R S C H Ü T Z  et al. 1962 (N ordspan ien -A tlan tikum ), 
G O D W I N  1956, (England-P räboreal, Boreal), H A F S T E N  1956, 1965 (Südnorw egen-Subboreal), H A Y E N  1961 (N o rd -  

w estdeutschland-Boreal), J A L U T  1967 (N ordw estdeutschland-B oreal), J A L U T  1967 (N ordw estfrankre ich-A tlan ikum ), 

JA N S S E N  1960 (S iid-N iederlande-Borcal, A tlan tikum ), JA R A I-K O M L O D I 1968 (U ngarn-A tlan tikum ), K A L IS  1988 

(Rurta l-A tlan tikum ), K R A M M  1978 (N ordw estdeutschland-A tlan tikum ), K U B IT Z K I 1961 (N ordw estdeu tsch land- 

A tlan tikum ), L A N G  1958, 1970 (Süddeutschland-A tlan tikum , Subboreal), L A N G  & T R A U T M A N N  1961 (A uvergne- 

A tlan tikum ), L O T T E R  1988 (Schweiz.-Atlantikum), M IK K E L S E N  1949, 1952 (D änem ark-Boreal), M Ü L L E R  1962 (Siid- 

westdeutschland-A tlan tikum ), M U L L E N D E R S  1960 (A rdennen-A tlan tikum ), C L A U S S E N  1957 (Schw eden-Atlanti- 

kum ), O L D F IE L D  1964 (Südwestfrankreich-Präboreal), O V E R B E C K  1952, 1975 (N ordw estdeu tsch land-A tlan tikum , 

Subboreal), P O L A K  1959 (N iederlande-Subboreal), P O T T  1982, 1985a (N ordw estdeu tsch land-A tlan tikum ), RY B N I- 
C E K  &  RY B N IC K O V A  1968, (Böhm en-Boreal), S M E T T A N  1988 (Süddeutschland-A tlan tikum ), S M IT H  1958 (Irland- 

Boreal), S O L E SN E SS  &  FA E G R I 1952 (N o rw eg e n -Boreal), S T R A K A  1958 (Eifcl-Subboreal), W E G M Ü L L E R  1966 
(Schweizer Jura -A tlan tikum ), W E L T E N  1982 (Wallis-Boreal, A tlantikum ), W I E R M A N N  &  S C H U L Z E  1986(N o rd w e s t 

deutschland-A tlan tikum ), VAN Z E IST  1959 (N iederlande-Subboreal)

gebirge, und auch im Gebiet der Lößbörden ist der Eichenmischwald zumindest während der 
älteren Periode des Atlantikums durch Lindenreichtun gekennzeichnet (vgl. auch P F A F F E N 
B E R G  1933, K R A M M  1980, S T A L L I N G  1983, B U R R I C H T E R  &  P O T T  1987). In den atlan
tischen Mittelgebirgslandschaften dominierte die Eiche. Ulmenreiche Gebiete waren beispiels
weise lokal in der Niederrheinischen Bucht, im H a rz  oder in der Rhön anzutreffen. Der 
Eichenmischwald war also kein einheitlicher Vegetationstyp des Atlantikums.

Dieses unterschiedliche Muster der Verbreitung und Dom inanz der Gehölzarten m ag sich 
auch auf die damalige räumliche Verteilung und die Mengenanteile von Ilex aquifolium  ausge
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wirkt haben, wobei die Hülse auf den nährstoffreicheren Löß- und Kalkstandorten der höhe
ren Lagen in den lindenreichen Eichenmischwäldern wohl bessere Lebensbedingungen vor
fand (Abb. 3).

Zusätzlich vollzieht sich an der Wende des Atlantikums zum Subboreal mit der Buchenent
faltung ein bemerkenswerter Wandel im damaligen Waldbild, wobei in den Pollendiagrammen 
auffällige Korrelationen zwischen einer Ausbreitung von Fagus sylvatica und einer stellen wei
sen Anreicherung von Ilex aquifolium  mit meist gegenläufigem Verhalten der Pollenspektren 
zurückgehender Tilia-, Ulm us-, Quercus- sowie Co^/ws-Anteile fesr/ustellen sind (P O T I ’ 
1989). Infolge von Klimaveränderungen und bedingt durch edaphische und sukzessionsbiologi
sche Phänomene wie Bodenreifung, Waldbodenbesiedlung mit Pionierarten usw. formieren 
sich nun die Buchenwälder und Buchenmischbestände räumlich und zeitlich differenziert in 
mehreren Schüben auf Kosten der damaligen Eichenmischwälder (s. auch Abb. 3).

Ulmen- und Lindenrückgang erfolgten bei langsamer Klimaverschlechterung allmählich 
über einen langen Zeitraum hinweg, so daß vor allem nach Wegfall der Lindenkonkurrenz die 
Buche dicht schließen und nun allein vorherrschender Waldbaum werden konnte (zu den 
speziellen Faktoren der Buchenausbreitung s. P O T T  1989). N u r  die extrem nährstoffarmen 
bzw. grund- oder stauwasserbeeinflußten Böden und steilsten Trockenhänge blieben dabei 
buchenfrei.

Während der Buchenausbrcitung erfolgten gerade in den randlichen Mittelgebirgen und 
besonders in den Lößbörden die ersten Eingriffe spätneolithischer bzw. bronzezeitlicher 
Menschen, wie auch die Siedlungszeigerpollenkurven der Abbildung 3 für verschiedene Natur
räume mit unterschiedlichen Zeiten verdeutlichen. Dem charakteristischen Rückgang von 
Linden- und UlnVen-Pollenfrequenzcn steht dabei ein Anstieg von Siedlungszeigern gegen
über, der durch Landnahmeprozesse und Waldweidephänomene mit Waldöffnungen sowie 
durch neu geschaffene Ersatzstandorte bedingt sein kann. Direkte anthropogene Einwirkun
gen mit Schneitclwirtschaft oder N utzun g von Lindenborke können darüberhinaus in Verbin
dung mit der verbleibenden Buchenkonkurrenz den Abfall der Linden- und Ulmen-Pollen - 
frequenzen intensiviert haben (s. dazu IS E N  B E R G  1979, P O T T  1983, B U R R I C H T E R  & 
P O T T  1983, B E H R E  1988).

Interessanterweise erscheint auch Ilex aquifolium  zu Beginn neolithischer Siedlungstätig 
keiten verstärkt in solchen Pollendiagrammen (vgl. Abb. 3, Hiddeser Bent, Bühlheimer Heide), 
die aus Kleinstmooren stammen und das Umfeld anspruchsvoller, aktueller Buchen bzw. 
Buchenmischwälder widerspiegeln. Dort bildet — wie fast überall im wintermilden, atlanti
schen Klimabereich Nordwesteuropas -  Ilex aquifolium  noch heute dichte Umerholzbestände 
vor allem in nur mäßig überformten ehemaligen Waldhutungen bzw. in hofnahen Privat
wäldern alter Bauernhöfe, in ehemaligen Bannwäldern (Hiddeser Bent) sowie in schwächer 
genutzten Waldmarken (Bühlheimer Heide). Der gehäufte, oft faziesbildende //cx-Unterwuchs 
dürfte in den genannten Waldtypen nach P O T T  bi. B U R R IC H T F .R  (1983) vorwiegend drei 
Ursachen haben:
— Ilex aquifolium  wird aufgrund seiner stacheligen Hartlaubblätter weitgehend vom Großvieh 
gemieden und bei der Waldhude somit positiv ausgelesen.
— Die Fähigkeit zur intensiven vegetativen Vermehrung durch Bewurzelung und Ausschlag der 
am Boden liegenden Zweige fördert die Expansion und dichte Bestandesbildung dieser Art 
(s. auch L O H M E Y F R  &: B O H N  1973). Sie kann sich im Waldesschatten vollziehen, wirkt sieh 
aber bei etwas stärkerer Belichtung optimal aus, entweder infolge Auflichtung der Wälder oder 
bei Seitenlicht (Abb. 4). Unter diesen Bedingungen kommt Ilex auch zur Blüten- unti Frucht
bildung.
— Als atlantisch-submediterranes G ehölz  mit den bereits erwähnten mild-humiden Klimaan
sprüchen und langer Vegetationsperiode spielt die Beeinträchtigung durch Früh- und Spätfrost- 
gefährdung die wesentliche Rolle. Diese steigert sich mit zunehmender Ausrichtung nach 
Osten  und steigender Höhe im Bergland. Daher ist Ilex an den nördlichen, östlichen und südli
chen Arealgrenzen aui einen Überhälterschutz angewiesen, der in ehemals mäßig überlormen 
Hudewäldern ausreichte, aber in stark degradierten Markenwäldern vielfach nicht mehr 
vorhanden war.
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Abb. 4: Dichter / lex-Unter w uchs kennzeichnet die ehemaligen Hude- und Schneitelflächen im Neuen
burger Urwald bei Varel i.O. Durch den verschiedenartigen und unregelmäßigen Bestandsaufbau der 
Baumschicht mit alten Solitäreichen und Schneitelhainbuclien ist eine ausgeprägte Strauchschicht vom 
meist fa/, ics bi Id en den Ilex  ermöglicht.

Das erklärt auch die geringen //to:-Pollenfunde in vielen Mooren des pleistozänen N ord- 
westdeutschlands (vgl. auch Abb. 3, Speller Dose) und seiner vergleichbaren Nachbargebiete. 
Hier waren die regenerationsschwachen, bodensauren Eichenmischwälder, die ohnehin nur 
wenig Ilex  enthielten, vielerorts recht frühzeitig in Calluna-Heidcflächen und Triftlandschaf
ten verwandelt worden. Wo aber Ilex aquifolium  auf den verbliebenden Restflächen der 
Buchen-Eichenwaldgebiete, in staufeuchten Eichen-Hainbuchenwald-Landschaften oder gar 
in den reinen Buchenwäldern als wichtiges, dann aber durch mäßige Waldhude gefördertes 
Element erscheint, bezeugt er vielfach den frühen Anlang der Waldweidewirtschaft. Der 
Kurvenverlauf des Ilex- Pol lens zeigt weiterhin ein paralleles wie synchrones Verhalten mit sied
lungsintensiven Phasen und Siedlungsdepressionen (s. Abb. 3), wobei solche konvergenten Pol
lenspektren eine hudebedingte Ausbreitung von Ilex aquijolium  offenkundig erscheinen lassen 
(vgl. u.a. T R O E L S -S M  ITH  I960, PO  T T  1982, 1985a, 1985b, H Ü P P E  et al. 1989).

3. D ie  h e u t ig e  V e r b r e i t u n g  v o n  I lex  a q u i f o l i u m  in W a ld g e se l l s c h a f te n  E u r o p a s

In seiner geographischen Verbreitung zeigt Ilex große Koinzidenzen zum heutigen Areal 
von Fagus sylvatica, stellenweise sogar auch Bindungen an die Abies a Iba -Vorkommen des 
Südens; so ist im gesamten Nordalpenraum die Stechpalme innig an Buchen- und Weißtannen- 
vorkommen gebunden. Als Schattbäume mögen Fagus und Äbies seit jeher eine Funktion als 
Überhälter gehabt haben. Zahlreiche Buchenwälder der atlantischen Regionen und Buchen
mischwaldtypen (z.B . Abieti-Fagetum, Galio-Abietum) oder gar die montanen Buchenwälder 
Italiens des Fagion australo-italicum  weisen eine hohe Anzahl schattenertragender Hartlaub
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gewächse oder immergrüner Arten auf, die diesen sommergrünen Laubwäldern vor allenì in» 
Winter den Aspekt einer strukturell besonderen Mischvegeution verleiben. Die montanen 
italienischen und korsischen Buchenwälder zeigen nach P K IN A T l 'I  et al. (1989) ,m der euro 
päischen Südgrenze der Buche bis nach Sizilien hinein hohe Mengenanteile von Ilex ,n¡n¡l<> 
Hum, Taxus baccata und Daphne laureola; sie sind bezeichnenderweise auch als At/infolio läge 
turn von G E N T I L E  (1969) beschrieben worden. Diese lilemente lassen solche Wälder mit 
zusätzlich hohen Endemitenanteilen als Relikte einer endtertiären Vegetation erscheinen, in der 
immergrüne und sommergrüne Elemente gemeinsam gedeihen.

Ähnliches mag für die südwesteuropäischen Ruscus aculentus-, Ruina peregrina-, I lederà 
helix-, liuxus sempervirens- und //ел-reichen Wälder mit Buche gelten [Rusco-Taget um, Hut 
Fagetum nach D U R I N  et al. 1967, T O M B A L  1972, R A M E A U  1985, ( ¡E l  lU &  JU L V E  1989), 
wo sklerophylle Hartlaubelemente cinc dichte immergrüne Sirauchschicht unter lauh.il> 
werfenden Bäumen bilden.

Auch auf der Balkanhalbinsel wächst Ilex atfuijolium  in Taxus reichen Mm heiimisclnv.il 
dem  allerdings aus Fagus orientalis und /•. tnoesiaca (1IORVAT, ( ¡I AVA( & ELI KNBI.IU i 
1974, C A I  Л.A U C H  1983) -  , in denen immergrüne Arten das Bild der Sirauchschicht mit Pru 
ñus laurocerasus, I lederà helix und Rhododendron ponticum  bestimmen. I )iese Wälder werden 
von HORVAT, GLAVAC & E L L E N B E R G  (1974) innerhalb der l'agetalia sylvaticae als Rhodo 
dendro pontici-Fagetum orientalis beschrieben.

In den gemäßigten Klimaregionen Mittel- und Nordwesteuropas zeigt Hex keine leste Bin 
dung an bestimmte Waldgesellschaften der Queno-Fagetea. Im cuatlantischcn Bereich ist Hex 
aquifolium  eine hochstete Kennart des Blechno-Quercetuiii, wie / .IV im Küstengebiet Irlands, 
wo es von H aus aus keine Buchen gibt. Aul dem Festland erscheint die 1 liilse aber am baldig
sten in Waldtypen mit Buche, geht jedoch auch in hainbuchenreiche (iehölzgesellschaften und 
sogar in Auenwälder hinein. Offenbar gibt es innerhalb der Fagetalia sylvaticae und Q ueneta- 
lia robori-petraeae eine indirekte, anthropo-zoogen gesteuerte Aiisbreituugstendenz von Ilex 
im Schutz sommergrüner Laubwald- und Gebüschgesellschaften.

3.1 Biologische und standöi tlichc Besonderheiten von Ilex aquifolium

Die Stechpalme besitzt eine große Vitalität mit der Fähigkeit zur vegetativen Vermehrung 
durch Wurzelsprosse, wobei sich besonders bei starkem Beweidungsdruck die Ablegerzweige 
im Umkreis  bis zu mehreren Metern um ältere Pflanzen ausbreiten können. Wenn dazu die 
jüngsten Blätter und Knospen bei ressen werden, kommt es zur seitlichen Verzweigung der 
Sprosse und zur Bildung tcppichartiger Dickichte. Die 1 liilse wirkt dort, wo sie sich durch 
Polycormonbildung zwergstrauchartig bis etwa 50 cm hoch llächendeckend ausbreitet, als opti 
maler Laubfänger. Das hat zur Folge, daß sich derartige Flächen im Feinnivellement der Boden
oberfläche stufenartig von der Umgebung abheben können. Ilex ist in der Lage, durch hohe 
Laubdecken wieder auszutreiben und kann so zahlreiche Konkurrenten in der Krautschicht 
des Waldes unterdrücken. Seine Ausschlagfähigkeit sowie die zusätzlichen generativen Vermeh- 
rungsmöglichkeiten bei meist starkem Fruchtansatz mit Ornithochorie  machen somit das ver
breitete Vorkommen von Hex verständlich (vgl. SCI 1 U L Z -D Ö P F N E R  1925, R U N ( I E  1950).

Auch hinsichtlich seiner edaphischen Ansprüche verhält sich Hex indifferent. Er überwiegt 
zwar auf mäßig trockenen humusreichen Sand- und Lehmböden; bei entsprechenden lokalkli 
mansch günstigen luftfeuchten und frostgeschützten Situationen geht die I liilse aber auch auf 
kalkreiche Böden über. Nach P E T E R K E N  &  L L O Y D  (1967) vermag Ilex durchaus noch 
Böden zu bewachsen, die bis zu 80 %  Kalk enthalten; sein Fehlen auf südexponierten Kalk- 
Standorten in Mittel- und Südeuropa ist also wiederum klimatisch bedingt.

Als langsamwüchsige Schattholzart erreicht die Stechpalme ein vergleichsweise hohes Min 
destalier von 165 Jahren mit Maximalwerten bis zu 300 Jahren (CAI F A U C I  I 1983, O B E R  
D Ö R F E R  1983). Seine immergrünen, gewellten, ledrig-starren und meist dornig gez.ihnien 
Blätter sind bei älteren Exemplaren aber auch ganzrandig mit flach-ovaler Form. Wo sich Ilex 
aquifolium  einmal angesiedelt hat, vermag er also über lange /e i t  zu überdauern, solange er 
nicht durch allzu starke 1 lolzeinschläge oder Aufforsiungsmaßnahmen zurückgedrängi wird.
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Die* früheren Ilex-Bestände sind schon wegen ihrer vielfachen Verwendung als Laubfutter 
eingeengt worden, wobei weichgeklopfte Blätter und Jungtriebe als Winterfutter für das Vieh 
dienten (F O E R S T E R  1913, 1916); die heutigen Bestände an Stechpalmen sind wegen des Sam
melns der rotfrüchtigen Zweige oft bedroht, auch in Gegenden, wo die Hülse keine Seltenheit 
ist. Deshalb verdient Ilex als „Naturdenkmal“ vorwiegend an seinen Arealgrenzen allen 
Schutz. L E I T H A E U S E R  (1913), F O E R S T E R  (1919), B R IN K M A N N  (1921,1923) sowie L O E - 
S E N E R  (1930) forderten schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Schonung von Ilex 
aquifolium. H E S M E R  & S C H R Ö D E R  (1963) geben nach archivalischen Untersuchungen s o 
gar für das 16. und 17. Jahrhundert an, daß das Abhauen von Stechpalmen unter Strafe gestellt 
war.

Im subatlantischen Klimagebiet erlangt Ilex seine Wachstumsgrenze bei 10-12 m H öhe als 
oftmals pyramidenförmig wachsender Baum. Er kann jedoch an der französischen Atlantik
küste sowie auf den britischen Inseln im Freistand auch Höhen von 23 Metern erreichen (vgl. 
auch zahlreiche Angaben bei L O E S E N E R  1919, 1942, H E M P E L M A N N  1921, L Ü S T N E R  
1921, S C H U H M A C H E R  1934, O B E R K IR C H  1939, M A R Z E L L  1965, P E T E R K E N  & 
L L O Y D  1967).

3.2 Vergesellschaftung von Ilex aquifolium in nordwesteuropäischen Wäldern

Wie hoch der //ex-Anteil an der Gehölz- bzw. Krautschicht der natürlichen Waldgesell
schaften ursprünglich gewesen ist, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Grundsätzlich bleibt 
aber auch zu bemerken, daß sich Ilex  innerhalb von gelichteten Buchenwäldern auf die Strauch
schicht beschränkt (Abb. 5); in lichten Eichenmischwäldern kann die Stechpalme bei baum för
migen Wuchs dagegen Höhen von gut 7 Metern im Mittel aufweisen.

Abb. 5: Noch heute beweideter Buchenniederwald im Hüggelgebiet bei Osnabrück mit dicht schließen
dem Unterwuchs der verbißresistenten Hülse (Ilexaquifo lium );  Winter 1985.
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Die aktuelle*» Jlex-Vorkommen in den Bauernwäldern, markengenossenscluftliehen 1 lude 
waldbezirken oder aufgelassenen, nur schwach überformten ehemaligen Bannwäldern (z.B. 
Neuenburger Urwald, Hasbrueh, Bentheimer Wald) sowie in ehemaligen Niederwaldhuum 
gen stammen meistens aus der Zeit vor den Allmendleilungen des IS. und l‘J. Jahrhundert bzw. 
finden sich in rezenten Extensivwäldern (vgl. auch Darstellungen bei Р О Т Г  1983,1985b).

Auf Silikatstandorten lassen sie sich dem Wuchsbereich von Queixion robori-petraeae und 
Zw/ztf/o-/v*gemow-Gesellschaftcn zuordnen. Ferner finden sic sich aber auch gehäult in Carpi 
uhm- und Fagion- bzw. Galio odorati- Fa gen ion -Wa 1 d ge se 11 s ch af te n ( lab .  I im Anhang). Der 
floristische Charakter solcher ehemals extensiv genutzten, У/ел-reiehen Wälder ist im allgemei 
nen trotz gewisser Ruderalisations- und Verlichtungseffekte noch gut zu erkennen. Syntaxono 
misch sind solche Bestände als //ex-reiche Ausbildungen oder besser als geographische Gebiets- 
ausbildungen in Form subatlantischer Vikarianten spezieller Ausgangsgesellschaften zu bewer 
ten. D I F R S C H K F  (19S9) beschreibt für clic* Eifel einen Hainsimsen-Seggenbuchenwald vom 
Typ des Carici-Fa get ton luzuletosum  mit Ilex aquifolinm  als Differentialan einer westlich 
verbreiteten Vikariante, die sich in den Allgäuer Alpen und am westlichen Alpenrand nach 
M Ü L L E R  (1989) auch im Seslerio-Fagetion wiederfindet. Auch in Platterbscn-Waldgersten 
Buchenwäldern (Hordelymo-Fagetum lathyretosum Melico-Fagctuvi lathyretosum ) ties 
Teutoburger Waldes, des nördlichen Sauerlandes und der Eifel finden sieh Ilex reiche g eogra
phische Ausbildungen ( B U D D E  & B R O C K H A U S  1954, T R A U T M A N N  1973, P O T T  1981, 
1985b, D I E R S C H K E  1989).

D er von B R A U N - B L A N Q U E T  (1967) beschriebene westeuropäische Verband Ilici 
Fagion kann in diesem Zusammenhang ebenfalls als vikariierender Parallelverband zum mittel 
europäischen Luzitlo-Fagion oder ¿«ZM/o-fàgcN/ON-Untcrverband aufgefaßt werden. So sind 
auch die //ex-reichen Buchenwälder der Bretagne und Normandie sowie die des Baskenlandes 
als Vikarianten des subatlantisch-subkontincntalen Fago-Quenetum  anzusehen, wobei letztere 
als Hudewälder mit ihrem Stechpalmenreichtum große floristische und strukturelle Verwand
schaft zum llici-Fagetum  zeigen.

Von den westlichen Schweizer Voralpen reichen //ex-haltige Buchenwälder aus dem Gesell
schaftsbereich des Dentario-h eptaphyllidi-Fa ge tu tu über den südhadischcn Raum bis in das 
Markgräflerland hinein (s. auch O B E R D O R F E R  & M Ü L L E R  198*1, M L J  1 LEK 1989). Am 
Schwarzwald-Westrand und in den von Westen heraufgreifenden Tälern der niederschlagsrei- 
chen, wintermilden Schwarzwald-Vorberge wechselt Ilex dagegen auf die sauren Boden der 
Grundgebirge und Bundsandsteingebiete mit ihren Buchenwäldern vom Typ des llici-Fage- 
tu in.

3.3 Ilex-reiche Wälder N ordw estdeutsch laiu ls

Aus den Vegetationsaufnahmen der Tabelle 1 wird ersichtlich, daß Struktur und Bestands 
aufbau der Wälder durch die ehemaligen Nutzungen entscheidend geprägt sind. Diese Wähler 
zeichnen sich vielfach durch einen Baumbestand unterschiedlichen Alters und durch Vielgestal
tigkeit aus. Ihre meist mächtige Ilex-Strauchschicht ist an Verlichtungssiellcn zusätzlich durch 
diverse Rubus- und Crataegus-Arten gekennzeichnet. Zur physiognomischen Eigenart solcher 
Waldbestände gehört auch der gewisse Reichtum an ¡lederà helix in der Krautschicht, die wie 
Ilex als Halbschattenpflanze und Tertiärrelikt ebenfalls atlantisch -subatlantisch verbreitet ist.

Ilex aquifolium  wird in Nordwestdeutschland an seiner südöstlichen Arealgrenze in den 
Waldgebirgen des Süderberglandes, im Südosten Westfalens und Nordhessen bzw. im Bergi- 
schen Land durch ehemalige Waldfeldbaunutzungen (z.B . bäuerliche Niederwald- und Hau- 
bergswirtschaft, s. F R IT Z  1951, P O T T  1985b) sehr stark zurückgedrängt, so daß die I liilse 
innerhalb ihres Hauptverbreitungsgebietes im nordwestdeutschen Machland einer anthropo- 
zoogenen Förderung, an ihren Arealgrenzen in der Montanstule  bei allzu starker Degradation 
des Waldbestandes jedoch einer Einengung unterlegen ist.
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3.3.1 Verbreitung von Ilex in bodensauren Eichenmischwäldern des Quercion robori-petraeae

Aus dem Verband der Bodensauren Eichenmischwälder des Quercion robori-petraeae sind 
in Tabelle 1 nur die //erreichen  Bestände des Fago-Quercetum (Nr. 1-18 )  und des Luzulo- 
Quercetum (Nr. 19-22) dokumentiert. Hex hat auf den flachgründigen, skelettreichen und stei
len Hängen des Wuppertales im Raum Solingen innerhalb der Luzulo-Quercetum-Wà\der nur 
eine vergleichsweise schwache Wuchskraft. Normalerweise sind derartige, von Traubeneichen 
(Quercus petraea) beherrschte, kleinflächige Hangwälder auch frei von Ilex; die beschriebenen 
Vorkommen müssen also dem subatlantischen Klima dieser Region mit vergleichsweise hohen 
Niederschlägen von 1100—1250 mm/Jahr zugerechnet werden. In strengen Wintern gehört 
das nördliche Bergische Land mit mittleren Januartemperaturen von 0,6° С  deshalb zu den 
mildesten Zonen des Rheinischen Schiefergebirges.

Das Verbreitungsgebiet der Bodensauren Eichenmischwälder ist in groben Zügen mit dem 
pleistozänen Geestbereich Nordwestdeutschlands identisch. Der auf extrem nährstoffarmen 
Quarzsandböden stockende Birken-Eichenwald (Betulo-Quercetum ) ist nicht in //ex-reicher 
Ausbildung vertreten. Die Degradation dieses Waldes durch frühere Extensivnutzungen führte 
zur verstärkten Podsolierung des Bodens und überwiegend zur Bildung offener, zwergstrauch
reicher Heidegesellschaften (vgl. u.a. E L L E N B E R G  1986, P O T T  1988). Aufgrund der gerin
gen Regenerationskraft von Birken-Eichenwäldern fehlte damals der Stechpalme auf den wald
armen Flächen der Schutz einer nicht zu stark gelichteten Baumschicht.

Betulo-Quercetum- und Fago-Quercetum-Wälder haben aber hinsichtlich ihrer Verbrei
tung, Artenzusammensetzung und Ökologie viele Gemeinsamkeiten. Beide sind im potentiel
len Waldmosaik der Geest die flächendeckenden Waldgesellschaften (s. auch Vegetationskarte 
bei B U R R IC H T E R  et al. 1988), wobei dem Buchen-Eichenwald stets die besseren Standorte 
vorgehalten bleiben. Hier finden sich auf trockenen sowie wechselfeuchten, schwach anlehmi
gen Sandböden in wenigen hofnahen Bauernwäldern vor allem Buchen mit großen Anteilen 
von Trauben- und Stieleichen (Quercuspetraea, Q. robur) zu charakteristischen G ehölzkom bi
nationen zusammen. In diesen Wäldern bildet Ilex aquifolium  die dichtesten Unterholz- 
bestände des Gebietes, vor allem in den kleinen oder mittelgroßen Parzellen meist bäuerlichen 
Besitzes sowie in gepflanzten Eichenkämpen (Tab. 1, Nr. 1—6; vgl. auch H Ü P P E  et al. 1989). 
Diese dienten neben ihrer Funktion als Bauholzvorrat für die Errichtung der gebietstypischen 
Fachwerkhäuser vor allem der herbstlichen Eichelmast. Kennzeichnend für die lichten Eichen
bestände ist ein Kronenschluß von nur 70—85% . Zahlreiche baumförmige //ex-Individuen rei
chen mit fast 10 m Höhe in solitärer Wuchsform sogar bis in die untere Baumschicht hinein. 
H ier kann sich auch die nordamerikanische Kupfer-Felsenbirne (Amelanchier lamarckii) 
stellenweise zwischen den //ex-Herden gut behaupten. Der atlantisch verbreitete Rankende 
Lerchensporn (Cordydalis claviculata) findet sich ebenfalls gehäuft in den Eichenkämpen; 
seine neuerliche Ausbreitung hängt offenbar auch mit kurzfristig hohen Stickstoffangeboten 
zusammen, die zusätzlich aus N-Depositionen der Luft auf die ursprünglich nährstoffarmen 
Sandböden gelangen.

//ex-reiche Buchenmischwälder von Typ des Fago-Quercetum typicum  (Tab. 1, Nr. 7—13) 
und des F -Q . molinietosum  (Tab. 1, Nr. 14 — 18) stocken auf kolloid- und damit etwas nährstoff
reicheren Sandböden. Sie unterscheiden sich von den vorher beschriebenen Beständen durch 
ihren relativ hohen Buchenanteil. Durch die hohen Deckungsgrade von Ilex  werden viele 
Krautarten -  auch die Kennarten der Gesellschaft — ausgedunkclt, so daß die pflanzensoziolo
gische Abgrenzung und Charakterisierung dieser Wälder recht schwierig ist. Beispielsweise ist 
fast immer Quercus robur in den //ex-reichen Buchen-Eichenwäldern vertreten; als Relikte ehe
maliger M ast- und Hudenutzungen findet man außerdem hin und wieder Kappungsformen 
und Verbißmarken alter Masteichen.

3.3.2 Verbreitung von Ilex in Silikatbuchenwäldern

Bodensaure Buchenwälder vom Typ des Luzulo-Fagetum  bzw. Avenello-Fagetum  sind im 
nördlichen Sauerland und Bergischen Land (z.B . Raum Ruhrtal bei Hattingen, Wälder südlich 
von Bochum, sowie bei Wuppertal, vgl. H O L T K Ö T T E R  1985) stellenweise durch eine hallen
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artige, zum Teil aber stark schattende Baumschicht bestimmt, unter der Ilex eine oftmals 
deckende Strauchschicht bildet (Tab. 1, Nr. 23 — 26). Vielerorts '/eigen die Wälder aber auch Spu
ren ehemaliger extensiver Wald- und Holznutzungen mit stark verwachsenen, mehrstämmigen 
Buchen. Die stark schattende Hülse wird zum beherrschenden Element des Unterwuchses, sie 
bildet stellenweise undurchdringliche Dickichte, die das Aufkommen von Krautelementen 
unterdrücken. D as  nur schwer abbaubare Buchenlaub sammelt sich in den //ex-Büschen und 
kann dort eine bis zu 20 cm machte Rohhumusschicht bilden; Farnreiche Ausbildungen des 
Hülsen-Buchenwaldes mit Athyrium  fìlix-jem ina , Dryoptcris carthusiana und I). dilatata 
finden sich an nordexponierten, lokalklimatisch feuchteren Stellen (s. Tab. I, Nr. 2 7 -2 9 ) .

3.3.3 Ilex-reiche Eichen-Hainbuchenwälder

Verglichen mit dem Gebiet des Bodensauren Eichenmischwaldes besitzen die heutigen Car- 
/>w/cw-Wuchsbezirke mit zahlreichen kleineren oder auch umfangreicheren Laubwaldinseln 
noch vielfältige Zeugen der ehemaligen geschlossenen Walddecke. Die meisten Bestände haben 
sich von den ärgsten Schäden, die ihnen durch ehemalige Waldhude und extensive Holznutzung 
zugefügt worden sind, wieder erholt und den Charakter, wenn auch nicht natürlicher, so doch 
naturnaher Wälder angenommen ( B U R R IC H T E R  ei al. 1988).

Auch hinsichtlich der soziologischen Struktur und des Arieninventars unterscheiden sich 
die Eichen-Hainbuchenwälder aus dem Gesellschaftsbereich des Stellario-Ca rpin et um  deut
lich von den Waldgesellschaften des Quercion robori-petraeae (vgl. Tab. 1). Während innerhalb 
der Quercetalia robori-petraeae anspruchslose Acidophyten maßgeblich den Aufbau der 
Wälder kennzeichnen, sind es hier innerhalb der Fagetalia sylvaticae vor allem die meso- bis 
eutraphenten Pflanz.enarten.

Der Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald kann nach L O H  M E Y E R  (1967) in drei Subas
soziationen aufgegliedert werden, die sich ökologisch und floristisch voneinander abheben. Es 
sind in der Reihenfolge ihrer zuhnehmendenTrophie-Ansprüche zunächst das Stellario-Carpi- 
netum periclymetietosum  (Tab. 1, Nr. 3 0 -3 5 ) ,  das S .-C . typicum  (Nr. 3 6 -4 1 ) ,  sowie das S.-C. 
stacbyetosnm  (Nr. 42 — 46). Gemeinsam ist allen Eichen-Hainbuchenwäldcrn die Vorherrschaft 
der Stieleiche und ein hoher Mengenanteil der Hainbuche. Die Strauchschicht mit dichtem 
//ex-Unterwuchs ist in allen drei Subassoziation ungefähr gleich mächtig und darf in unseren 
heutigen schattigen Wirtschafts-Eichen-Hainbuchwäldern als unnatürlich angesehen werden. 
Dichte Strauchbestände deuten wiederum auf erhebliche menschliche Störungen in der Vergan
genheit hin ( B U R R I C H T E R  1969, P O T T  & B U R R I C H T E R  1982, B U R R I C H T E R  et al. 
1988). In den //e.v-reichen Eichen-Hainbuchenwäldern sind an den kleinen //ex-freien Stellen 
immer noch Kleinsträucher und Kräuter zu finden, die in den Buchen-Eichenwäldern meistens 
noch fehlen.

3.3.4 Artenarme und Artenreiche Buchenwälder in Ilex-reicher Ausbildung

Die Buchenwälder auf Kalksteinen und Löß sind in N ord  W e stdeu tsch land  schon bei 
Höhenlagen um 50 m über N N  typisch entwickelt. Flattergras-reiche Buchenwälder (Tab. I, 
Nr. 47—53) auf lößreichen Standorten nehmen hinsichtlich ihrerTrophieansprüche eine Mittel
stellung zwischen den acidophytischen Fago-Quercetum- bzw. Luzulo-Fagetum-Wäldern auf 
der einen Seite und den anspruchsvollen Waldmeister-Buchenwäldern (Galio odorati-F aktum )  
auf der anderen Seite ein. Syntaxonomisch wird der Flattergras-Buchenwald dementsprechend 
auch neuerdings als artenarme Ausbildung der Galio odo ra t i-Fag еш  сш - G  e s el 1 s с h a f t e n eilige- 
stuft ( D I E R S C H K E  1989). D a  aufgrund der günstigen topographischen und cdaphischen 
Eigenschaften die Wuchsbereiche des Flattergras-Buchenwaldes auf den Lößbörden vom 
frühesten Neolithikum bis heute, also über einen Zeitraum von etwa 6500 Jahren, bevorzugte 
Siedlungs- und Ackerbaugebiete geblieben sind, sind naturnahe Wälder meist nur noch als 
kleinflächige Restbestände vorhanden. Die systematische Einordnung solcher Bestände auf 
meist degradierten, verdichteten oder ausgewaschenen Böden wird infolge des Hex-Reichtums 
und daraus resultierender labiler Artenkombination bzw. Artenarmut zusätzlich erschwert.
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Ilex-reiche Waldmeister-Buchenwälder über meist lößbedecktcm Kalk zeigen zwischen 
den Sträuchern eine oftmals gut entwickelte Krautschicht aus anspruchsvollen Basiphyten. 
Auch hier bezeugen herdenhaft auftretende Perlgrasbcstände aus Melica uniflora Aushage
rungseffekte durch ehemalige Extensivnutzungen. Wie bereits erwähnt, sind hülsenreiche Aus
bildungen der anspruchsvollen Buchenwälder wegen der hohen Trockenheit auf klüftigem 
Kalkstein aber kaum zu finden. Niederwälder im Wuchsbereich potentieller Kalkbuchenwäl
der sind dagegen bei nur mäßiger Uberformung vielfach mit dichten Unterholzbeständen von 
Ilex aquifolium  versehen (s. auch Abb. 5). Deren vegetationssystematische Erfassung findet 
sich bei P O T T  (1981 und 1985b). Auch solche Typen sind nur als Ilex-reiche Ausbildungen 
spezieller Ausgangsgesellschaften zu werten.

4. S c h lu ß b e m e r k u n g

Das Beispiel der Entwicklung heutiger Verbreitungstendenzen von Hex aquifolium  zeigt 
sehr deutlich, wie das gegenwärtige Bild bodenständiger Waldbaumarten in Europa tief in der 
Vergangenheit verankert ist. Es zeigt sich weiterhin, daß zur konsequenten Erforschung der 
Pflanzendecke eines Raumes mit pflanzengeographisch-floristischen und pflanzensoziologi
schen Komponenten auch historisch-genetische Beobachtungsweisen und Gedanken dem bes
seren Verständnis von Haushalt und Umweltbeziehungen der Pflanzengemeinschaften dienen. 
Das heutige Bild der Waldvegetation mit den speziellen, z.T. stark abgewandten H olzartenkom 
binationen, den spezifischen Bestandsstrukturen des natürlichen, naturnahen oder fo r s tw ir t 
schaftlich geprägten Waldes sowie den naturräumlich-zeitlichen Veränderungen der Waldflä
chen selbst, ist somit das Ergebnis einer langen Entwicklungsgeschichte im Zusammehspiel 
von Klima, Boden und Mensch.
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