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Tuexenia 11: 109-120. Göttingen 1991.

Die Ruderalvegetation der Altmark im Jahre 1990

-  D ie tm ar Brandes -

Z u s am m en fa ssu n g

Die Ruderalvegetation der Altmark und des östlich angrenzenden Elbtals wurde 1990 mit dem Ziel 
untersucht, den gegenwärtigen Zustand zu erfassen und zu dokumentieren, Das flachwellige pleistozäne 
Tiefland steht unter subkontinentalem Klimaeinfluß; die Niederschlagsmengen überschreiten 600 mm 
nicht. Die Altmark bildet heute den nördlichen Teil des Bundeslandes Sachsen-Anhalt ; sie gehörte 40 Jahre 
zur DDR.

Die reiche Ruderalvegetation weist große Ähnlichkeit zu derjenigen anderer kontinental getönter Sand
gebiete des östlichen Mitteleuropa auf. Im Verhältnis zum westlich unmittelbar angrenzenden Niedersach
sen fällt der große Neophytenreichtum sowie der wesentlich höhere Flächenanteil der Ruderalvegetation 
insgesamt auf. Verbreitete Neophyten sind z.B. Amaranthus retroflexus, Artemisia annua (Elbe), Bidens 
frondosa (Elbe), Atriplex acuminata, A. oblongifolia, Chenopodium strictum, Diplotaxis muralis, D . tenui- 
folia, Kochia scoparia ssp. densiflora, Lycium barbarum, Robinia pseudacacia, Salsola kali ssp. ruthenica 
und Sisymbrium loeselii. Insbesondere Atriplex oblongifolia wanderte entlang der Straßen bis unmittelbar 
an die ehemalige Grenze; mit weiterer Ausbreitung nach Westen ist in naher Zukunft zu rechnen, was z.B. 
auch für Kochia scoparia ssp. densiflora entlang der Eisenbahnstreckcn zu erwarten ist .

A bst rac t

The ruderal vegetation of the Altmark (Germany) and the adjacent Elbe valley to the east were investi
gated in 1990 in order to record and document their present status. The undulating diluvial lowlands have 
a subcontinental climate with annual precipitation below 600 mm. The Altmark forms the northern part of 
the state Saxony-Anhalt, which for 40 years belonged to the GDR.

The rich ruderal vegetation shows a great similarity to those of other continental sandy areas of eastern- 
central Europe. In inverse proportion to the directly adjacent Lower Saxony, the great richness in neophytes 
and the far greater ruderal areas as a whole are noticeable. Common neophytes are, for example, Amaran- 
thus retroflexus, Artemisia annua (Elbe), Bidens frondosa (Elbe), Atriplex acuminata, A. oblongifolia, 
Chenopodium strictum, Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, Kochia scoparia ssp. densiflora, Lycium bar- 
barum, Robinia pseudacacia, Salsola kali ssp. ruthenica and Sisymbrium loeselii. Atriplex oblongifolia, espe
cially migrates along roads up to the former border, and further spread to the west in the near future can be 
expected. The same is very possible for Kochia scoparia ssp. densiflora along railways.

1. E in le itung  un d  U n tersu ch u n g sg e biet

Im R ahm en eines Forschungsprojektes des Botanischen Institutes der T U  Braunschweig 
über  die Ruderal-  un d  Siedlungsvegetation Niedersachsens ( B R A N D ES & G R IE S E  1991) 
ergab sich nach den politischen Veränderungen in der ehemaligen D D R  1990 die überraschende 
M öglichkeit,  die Ruderalvegetation auch der unm itte lbar östlich angrenzenden Allmark u n te r
suchen zu können . D ie  vorliegende Arbeit stellt bew ußt eine M om entaufnahm e aus dem  Jah r  
1990 dar. Ein Ziel ist es, die w irtschaftlich und klimatisch bedingten U nterschiede zwischen der 
Ruderalvegetation de r  A ltm ark  und des östlichen Niedersachsen herauszuarbeiten.

Die A ltm ark  im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt umfaßt den nördlichen Teil des ehe
maligen Bezirks M agdeburg. Sie geht im Westen in die  niedersächsische O sthe ide  über, grenzt 
im N o rd e n  an das We ndland. Im  O sten  bildet die Elbe die G renze ,  im Süden die O h re .  Die 
eisenzeitlich geprägte Landschaft w ird  von G ru n d m o rän en ,  E ndm oränen  und Sandern aulge
baut. D er größ te  Teil der A ltm ark  befindet sich in e iner H öhenlage  von  ca. 2 0 - 9 0  m , wobei 
lediglich die E n d m oränenzüge  im Süden die 100 m G renze  überschreiten. D ie E nd m o rän en -  
züge sind von großen Kiefernforsten bedeckt; der nördliche  und  mittlere Teil der A ltm a rk  wird 
in tensiv landwirtschaftlich genutzt.  Auf Sanden bzw. sandigen Lehm en werden Kartoffeln,
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Koggen und  Mais angebaut. N eben  Feldfutterbau und  Grünlandwirtschaft finden sich in nicht 
unerheblichem Ausm aße Sonderkulturen  wie Tabak, Gladiolen ode r  O b s t .  O bstku ltu ren  spie
len vor allem im  O s ten  eine g rößere  Rolle; im Elbtal existieren sogar kleine Walnuß- 
Plantagen,

Die östlich angrenzende l ' lb taln iederung wurde von der Havelschen M ark im Süden bis 
Havclbcrg im N ord en  mit in die U ntersuchungen  einbezogen, zumal sie noch zu Sachsen- 
Anhalt gehört.

Das Klima d e r  A llm ark  ist deutlich subkontinen tal  geprägt: die jährliche N iederschlags- 
sum m c dürf te  generell un ter  600 mm  liegen. Bei WALTER Sc L I E T H  (1960/67) finden sich 
folgende Angaben:

Gardelegen (A ltm ark): Jahresm itte ltem pera tur 8,6 °C,
jährliche Niederschlagssumme 576 mm.

M agdeburg: Jahresm itte ltem pera tur 9,1 °C,
jährliche N iederschlagssum m e 503 m m.

D öm itz  (E lbe): Jahresm itte ltem pera tu r 8,0 °C,
jährliche Niederschlagssum m e 589 m m.

2. Die R uderalvegetation  der A grarlandschaft

Die Vegetation der D örfer ist durch  Robinien-Bestände, durch  großflächige Artcm isiclea- 
Gcscllschaften, Trittrasen, U nkrau tbestände  der Gärten  und Geflügelhöfe gekennzeichnet. 
W ährend das Arctio-A rtem isietum  in niedersächsischen Dörfern  nur  auf sehr vernachlässigten 
bzw. verlassenen G rund s tü ck en  anzuteffen ist, ist es in den  D örfern  der A ltm arrk  ausgespro
chen häufig. Ebenso wie in Südostniedersachsen (B R A N D E S  1980) handelt es sich h ie ru m  die 
Rasse von Arctium  tom en tosum .  1990 fanden sich in d e r  Ackerlandschaft oft 10.000 m 2(!) um fas
sende Bestände des K lcttcn-Beifuß-G estrüpps:

Ungenutzte Hache ca. 1 km östlich Walsleben hei Osterburg. Maximal 2 m hoch. 50 in-, D 100%, 15.8.1990:
3.3 Arctium юпичПошп, 3.3 Artemisia vulgaris, 2.2 Hallóla nigra, 2.2 Urtica dioica, 2.2 Rubus caesius,
1.1 Carduus criipm, 1.1 Ciriium arvense;
1.2 Galium motlugo, 1.2 ßromiu inerititi, 1.2 Lactuca semola, 1.1 Vcrbascitrn nigrum, 1.1 Hypericum perfo
ratum, 1.1 Capitila bíiria-pastons, +  Symphytum officinale, + Heracleum sphondylium , + Triplcurosper- 
шит inodorum, + .2 Chenopodium album, + Atriplex oblongifolia, r Fallopia convolvulus.

Südlich von Seehausen w urden auf einem verfallenen G u tsho f sowie an S traßenböschungen 
und -gräben häufiger C o n iu m  m acula tim i-B estände no tie r t :

Straßcnböschung/Grabenrand bei Hchrcnd. 10 ni2, 1) 100%. 12.8.1990:
3.3 Conium maculatimi, 3.2 Urtica dioica, 2.2 Calystegia sepium, 2.1 Arctium tomentosion, +  Leonurus 
cardiaca, + ТапасеШт vulgare, + Ciriium arvense;
2.2 Lactuca terriola, 2.2 Deicurainia lophia, 2.2 Agropyron repens.

Auf ruderalisierten, d .h .  häufiger gestörten und zugleich nährstoffreichen Sandflächen 
wachsen häufig ausgedehnte  W erm utherden an D orf-  und S traßenrändern , die bereits von wei
tem  durch  ihre silbrige Farbe auffallen. Tabelle 1 zeigt d ie relativ heterogene A rtenzusam m en- 
setzung dieser z umeist offenen und niedrigwüchsigen Bestände, in denen A rtem isia  absin th ium  
die relativ g röß te  Vitalität aufweist,  während Artem isia vulgaris und  auch ТапасеШт vulgare  
hier meist nu r  niedrigwüchsig sind. O ft  ist der CS-Stratege Ariern sia absin th ium  die einzige 
Art, die mechanischen S tö rungen  wie Befahren oder  gar Abschieben d e r  Flächen gewachsen ist, 
weswegen sic in unterschiedlichen Ausgangsgesellschaften zu r  D o m in an z  gelangen kann.
Eine pflanzensoziologische Z u o rd n u n g  der A rtem isia  ab s in th iu m -Bestände in der A ltm ark  ist 
nicht einfach; am ehesten dürf te  m an sie wohl z u r  O rd n u n g  Onnpordetalia  stellen können .

Im Bereich des Elbtals wachsen an S traßenrändern  häufiger W ermut-Bestände, die an das 
I'o tentillu -A riem isie tum  absin tb ii  Faliñski 1971 erinnern:

Straßenrand zwischen Derben und Neuderben. 40 in2, D 95%, 29.7.1990:
3.2 Artemiiia absinthium, 2.1 Berteroa intana, 3.2 Tanacetum vulgare, 1.2 Potentilla argentea, 1.1 Silene 
alba',
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2.2 Convolvulus arvensis, 2.2 Bromus inermis, 1.2 Poa angusti/olia, 2.2 Arrhenatherum elatius, 1.1 Jlypcri 
cum perforatum, 1.2 Dactylis glomerata, 1.2 Bromus hordeaceus ssp. hordcaccus, 1.2 Cichorium inlyhus,
1.2 Festuca rubra agg., 1.2 Achillea millefolium agg., 1.2/4¿¿ ros m tenuis, 1.2 Galium verum, I Knautia arvcn 
sis, 4- Pimpinella saxífraga, + Tri pieu rospertnum ino doru vi.

Tabello 1: Artemisia absinthium - Bestände

Nummer der Aufnahme 1 2 3 4 5 6
Flüche <m»> 10 40 30 30 20 30
Vcgctationsbodockung (!) ьо 70 90 95 80 75
Artenzahl 8 11 12 13 14 111

Artemisia absinthium 2.3 3.1 3.2 4.4 2.2 3.;

Artemisia vulgaris 1.1 2.1 3.3 2.2 4« iti
Tanacetum vulgare 1.2 3.2 2.;
Ballota nigra 2 ! 2 1 ! 2
Silene alba
Halva sylvestris «
Arctium minus ♦
Urtica dioica 4 “
Rubus caesius *
Conium maculatum 4 *
Euphorbia esula ♦
Melilotus alba r

Achillea millefolium 1.2 1.1 2.2 1.2 1.1 1. ]
Apera epica-venti 2.3 1.1 * i.:
Lolium perenne 1.2 2 ! 2 1.2 i. :
Descurainia sophia ill 1.1 +
Agropyron repens 2.2 3.3 2.2
Tripleurospermum inodorum ♦ 1.2 • ♦
Dactylis g lomorata 2.2 1.1 i.:
Chenopodium album ♦ 1.2
Hordeum murinum 1 ! 2 * ’.2

Poa pratensis 2.2 l.:
Arrhenatherum elatius 4 1.2
Bromus hordeaceus ssp. hord. 1.2 i !;
Bromus inermis 3.2 3. ;
Vicia hirsuta 1.2 2.:
Hypericum perforatum ♦ +
Poa angustifolia
Rumex obtusifoiius *
Taraxacum officinale 1.1
Bromuo toctorum 1.2
Festuca rubra agg. 1.2
Agrostis tenuis 1.1
Cichorium intybus
Asparagus officinalis 
Triticum aestivum

Nr. 1-3« Ruderali Inchon um Bohrend boi Sonhauuuii, 12. li. 1990. 
Nr. 4: Dorfplat* in CUson CKr. Gonthin), 29.7.1990.
Nr. 5, 6: Straßenränder w Altensaun boi Arneburg, 15.8.1990.

A rtem isia  a b s in th iu m -Bestände sind für (sub)kontinental getönte  Trockengebiete charakter i
stisch, so z.B. für d ie  inneralpinen Trockentäler, fü r  das nördliche Burgenland (R A A B E  ÜC 
B R A N D E S  1988), fü r  Polen ( I A L 1 N S K I 1971) sowie auch für das östliche Niedei Sachsen. I -ine 
Übersich t übe r  die mitte leuropäischen W erm ut-B estände soll dem nächst an anderer  Stelle 
publiz iert werden.

Z u m  C henopodietum  s tr id i  O b e rd .  in O b e rd .  et al. 1967 gehören durch  zahlreiche W arme 
keimer charakterisierte U nkrau tbestände  an den Rändern der D örfer :

Ortsrand von Häsewig s Osterburg. 50 m-, D 65%. 15,8.1990:
4.3 Chenopodium hybridum, 1.1 Chenopodium sirictum, 2.2 Solanum nigrum, 1.2 Atnaranthus retroflexus,
1.1 Malva neglecta, 1.1 Chenopodium album, 4- Euphorbia hclioscopia;
1.1 Robinia pseudacacia juv., + Ballota nigra, + Chelidomum majus.

Vereinzelt  findet sich auch D atura stram onium  var. tatula  in den U nkrau tbeständen  der 
Dörfer.

Descurainia sophia  ist eine der wichtigsten A rten  der altmärkischen Ackerlandschaft. Sie bil
de t  dichte D om inanzbes tände  an Äckern , Feldwegen und  Straßenrändern . Solche Bestände 
grenzen oft unm itte lba r  an die gem ähten  Straßenbankette.  Sie werden etwa 1,30 m hoch, wobei 
Descurainia sophia von C henopodium  striction  um 10 bis 25 cm überragt wird. Bereits Mitte
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August ist die reproduktive Phase abgeschlossen, die sparrigen Bestände sind nun ein tönig hell- 
rötiichbraun gefärbt.  Ihre A rtenzusam m ensetzung  wird durch die Aufnahmen 9 und 10 der 
Tabelle 2 dokum entie rt .

Descurainia sophia ist für subkontinental getönte  Ackerlandschaften M itteleuropas charak
teristisch; so steigt sie im Unterengadin z.B. in den D örfern  auf über  1700 m an. Descurainia 
sophia ist in diesen I .andschafien sicherlich als A rchäophyt einzustufen. Möglicherweise hat sie 
sich in d e r  A ltm ark  in den letzten Jahren  stark ausgedehnt bzw. große Populationsdichten en t
wickelt, da B l .U M R I C I 1 6c M A H N  (1986) noch angeben, daß die A rt  in der mittleren und 
nördlichen D D R  nur zerstreut bei meist geringen Populationsdichten auftrete. Entsprechende 
Descurainia sophia-Bestände  finden sich auch im östlichen Niedcrsachsen (B R A N D E S  1990), 
allerdings erreichen sie dort  bei weitem nicht diese Üppigkeit.

Tabello 2l Descuralnlo-Atrlplicotum oblonqlfoliao Obcrd. 1957

Nummer der Aufnahme
Standort
Micho (m>)
Vagetatlonsbcdockung (t) 
Artenzahl

1 2 3 4 5
SP SP SP SP SP
50 40 50 40 40
90 40 100 95 100
17 10 15 14 12

6 7 ' 8 9 10
SR SR SR SR SR
20 30 60 20 10
100 100 95 100 100
13 13 11 12 14

Atriplex oblonglfolia 3.3 2.2 5.5 4.4 3.3 5.5 4.5 4.5

tnsvmbrion- und 
Blsymbrlotalia-Artani
Descurainia sophia 2.3
Tripleurospormum inodorum 2.2
Lactuca serrio la 1.2
Sisymbrium officinale 1.1
Sisymbrium alila*iraum 1,1 
Atriplex acuminata
Conyza canadonii« 2.2

2 . 2  2 . 2  1 . 2
1 . 2  +
1.1 1.1 1.2

1.1
1 . 2
1 . 1

2.2
2.2
2.3

Btellarletea-Arteni 
Chenopodium album et strictum 
Capacita bursa-pastoris 
Capavor rhooab 
Fallopia convolvulus 
Sonchu* oleracous 
Polygonum monspelíense 
Apera spica-vonti 
Amaianthub retroflexus 
Papavor dubium 
Thloo|>l arvensu

1 . 2
1. 1

2.2
2 . 1

g-gflfAlag«
Artemiiia vulgaris 
Agropyron repulía 
Polygonum avicular« 
Ci rslum arvonao 
Achillea millefolium 
Convolvulus arvenai* 
Carduus <Tior<uв 
lirorou* inermia 
Urtica dioica 
Italiota nigra 
Arctium tomontoaum
ti i lene alba 
И« 11 lotus alba 
bepidlum ruderale 
Cuccine Ilia distan* 
Poa annua 
Humulu* lupulus 
Arrhenatherum olatlu* 
Atriplex prostrata 
Anthriacu* sylvestris 
Kubus caesiub 
Arctium tumentosum 
ti od um tolophium agg.

2.2
2.2
2 . 1
1 . 1

+j ♦ 1.1 1 
1 . 2  1 . 2  2 

+ 1. 2

2.2

1 . 1

1 1 . 1  1 
2 2.2 2.2

2.1
1.1

1 . 2
1 . 2
1. 1

1 . 2

Standortei SI* - Schuttplntz  БК « StraBuncand

Hr.  li fltadrand von lia 1 xw odol , 1 1 . B. 1990 .  Nr. 2i Orturand von Bohrend , 12 .  B. 1990 .  
Mr. 3 , 4 1 ca  1 km 0  Wo 1 sieben»  1 5 . 8 .  1990 .  Nr.  5 :  c a .  1 km в Goldbock bei  Arneburg , 
l s . e . m o .  Nr. 6i en. 1 ,5  km П Cothlingon  (Kr. O a t c r b u i g ) ,  1 7 . 8 . 1 9 9 0 .  Nr .  7 :  dito  

fl i .  Ili ungomHhtor litrallonrand zwluchun Stendal  und Nahrutudt,  Soptembor 1990 .

Nr. ' • , lOl On. 2 bíw. 2,5 km 0  Auloaun,  12.8.1990.

Nr. 1 - Bi Doacuralnlo-Atrlplicetum oblongifoliae 
Nr. 9 -lOl Descurainia sophia-liestIndo
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Die Descurainia sophia-Bestände sind als „ursprünglicher“ e in /u s tufen als das Deseurainio- 
A triplicetum  oblongifoliac , das in de r  Allmark wohl erst in jüngster Zeit durch  Einw anderung  
von A trip lex oblongifolia  en tstand. H eu te  sind Bestände dieser Assoziation vor allenì entlang 
von Straßen in der A ltm ark  sehr häufig. Ih re  Vorkommen endeten 1990 noch deutlich an der 
G renze  z u r  (alten) Bundesrepublik ,  sieht man von wenigen, inselartigen Vorkom m en in B raun
schweig und Wolfsburg einmal ab. In den  nächsten Jahren kann möglicherweise die weitere 
W anderung von A trip lex  oblongifolia  nach Westen direkt beobachtet werden; vielleicht wird 
sich die A rt  auch d o r t  in Descurainia sophia-Beständen bzw. an deren Standort etablieren 
können.

Eine weitere interessante 5iryw¿>r/ow-Gescllschaft der Altmark ist das A triplicetum  acum i
nata*  K napp  (1945) 1948. Es wächst auf verrottendem organischen Material (z.B. in der U m ge
bung von Stallmistdeponien d e r  LPGs),  auf Müll und Bauschutt der Altstädte. M itunter linden 
sich auch bandartige Bestände entlang von Straßen. Charakterisiert wird diese Gesellschaft 
durch die D om inanz  von A trip lex  acum inata (= A. nitens = A. sa e tta ta ). N ach K N A P P  ( 1945) 
ist das A trip licetum  acum inatac  geradezu eine Charaktergesellschaft des mitteldeutschen 
Trockengebietes. Auch im westlichen Bundesgebiet zeigt sieh die B indung der Art bzw. ihrer 
Gesellschaft an Trockengebiete: oberrheinisches Trockengebiet, W ürzburger Raum , S üdos t
niedersachsen (vgl. B R A N D E S  1982). D arüberhinaus  hat s\c\\ A trip lex acum inata  Wuchsplätze 
in einigen F lußtälern  erobert  (Elbe, un tere  Werra, untere Fulda, Oberweser, Rhein). Atriplex  
acum inata  wächst meistens auf deutlich frischen und nährstoffreicheren Böden als Atriplex  
oblongifolia  (vgl. B R A N D E S  1989).
Salzwedel: Randbereich eines Schlammtciches der Zuckerfabrik. Kontakt zu AtCtio-Arteniisietum und 
Calystegion. 30 m1, D 100%. 19.8.1990:
5.5 Atriplex acuminata, 1.1 Lactuca serriola, 1.1 Descurainia sophia, + Chenopodium album ',
1.2 Urtica dioica, 1.2 Bromus inermis, + Carduus crispas, + Artemisia vulgaris.

In der Ackerlandschaft d e r  A ltm ark  fallen im m er w ieder dichte  und üppige Lactuca 
serriola-Bestände entlang der Äcker und Straßen auf. D ie einzelnen Lactuca scrriola-lndivi- 
duen erreichen eine H ö h e  von 1,50 bis 1,70 m. Solche üppigen Kompaß-Lattich-B estände sind 
im mittleren und nördlichen N iedersachsen  nicht vorstellbar. D e r  Schw erpunkt ties Vorkom 
m ens von Lactuca serriola liegt in Niedersachsen  eindeutig im Lößgebiet bzw. um  basenreichen 
H ügelland. Aufgrund ihrer A rtenkom bina tion  gehören die K om paß-Lattich-B estände der A lt
m ark  zum indest  teilweise zum  C onyzo-L actuce tum :

Straßenrand 1 km w Krüden (ne Salzwedel), zwischen gemähtem Straßenbankett und tiefem Straßengra
ben. 20 m X 1 m, D 98%. August 1990:
4.5 Lactuca serriola, 1.2 Conyza canadensis, 2.2 Tripleurospermum inodorimi, 2.2 Capitila bursa-pastoris,
1.2 Erysimum cheiranthoides, 1.2 Chenopodium album, + Descurainia sophia, + Sisymbrium officinale;
2.2 Cirsium arvense, 2.2 Agropyron repens, 2.2 Equisetum arvense, 1.2 Rubus caesius» 1.1 Artemisia vulgaris,
1.2 Arrhenatherum elatius, + .2 Achillea millefolium, r Plantago lanceolata, r Rosa cf. canina Kciml.

In  Elbnähe werden die S traßenränder in d e r  A ltm ark  generell bun te r ;  Centaurea ja tea , 
C ichorium  in tybus, Echiurn vulgare, E ryng ium  campestre, G alium  verum  und R u m  ex thyrsi- 
florus  bestim m en das Bild (vgl. Kap. 5).

Sonchus paluster, eine der auffälligsten H ochstauden  M itte leuropas, bildet an G räben  unii 
Waldrändern im Niederungsbereich  zwischen Salzwedel u n d  Lübbow (Lkr. Lüchow -D annen
berg) dichte Bestände (vgl. Tabelle 3). Sie entsprechen dem  Sonchetum  palustris (Vlieger et 
Zinderen Bakker 1942) van D onse laa r  1961, w ie  es von Z A C H A R IA S  (1987) für das östliche 
Niedersachsen beschrieben wurde.

3. R uderalvegeta tion  der A ltstädte

In Stendal,  Salzwedel, Tangerm ünde , O s terbu rg ,  Seehausen, I lavelberg, G ardelegen und 
Oebisfelde w u rd e  jeweils der A ltstadtbereich untersucht .  D e r  Elächenanteil  der spontanen 
Vegetation ist wegen des schlechten Erhal tungszustandes  der  Altstädte wesentlich h öher  als 
etwa in den Alts tädten  N iedersachsens.  Besonders auffällig sind großflächige Bestände des
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Tabello Л  llonchuB paluater - Goeollechaft

Mummer der Aufnahme 
Kläche (m*I
Vu ij« trtt ioiiubud«>ckuny (%) 
Artenzahl

1 2 3 4 5
20 20 40 30 30
100 100 100 100 100
9 10 11 9 13

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

2.1 1.2 3.2 2.3 2.3
2.2 2.2 2.3 2.2 2.2
2.2 2.2 2.2 2.2
2.2 ,

1.1 1.2 + .2 2.2
+ +
+

2.2 2.2 2.2 3.3 3.3
2.2 2.2 1.2
1.1 + 1.2

1.2 + 1.1
111 +
1.1 +

1 ! 2

Sonchuit pa Iunior

r.upalorium oannabinum 
CaИ um aparIno 
Urtica dioica 
Cnlybletjia uepium 
Kplloblura hirautum

Cirttlum arvenao 
Artemiaia vulvaria 
Cirn1 um vulgäre

Phragmiton communie 
АггЬеплthurum wlatiuu 
Calamayroptiu epigejoe 
Ayiontie ntolonifora 
Galium mollugo 
Hypericum purforatum 
Ayropyron rapen« 
filipendula ulmaria . . . + .2
Vicia crecen . . . + 1 . 1

llumuluu lupuluu . . . . 1.1
Poa paluatriM . . . . +

A trip licetum  acum inatac  auf T rüm m ergrunds tücken  und Bauschutt;  sie besiedelten 1990 z.B. 
in Stendal oft mehrere  1000 m-’ g roße  Flächen. D ie  Sukzession verläuft offensichtlich über  das 
A rctm -A rtem isietum  und Sam bucas nigra -  H u m u lu s  /н/ш/KS-Ruderalgebüsche zum  Acer 
pseudoplatanus  -  ira x in u s  exce/sioi-Vorwald,

G eringe  N iveauunterschiede sowie das Fehlen von Festgesteinen haben zu r  Folge, daß  
Stütz-, Umfassungs- und  Trockenm auern  in der A ltm ark  selten sind. Besiedelbare M auern  
findet man in nennenswertem  Umfange nur  in den A ltstädten. D o r t  sind es vor  allem die S tadt
mauern, aber auch die M auern alter Kirchen sowie U ferm auern , die höheren  Pflanzen z u m in 
dest ein bescheidenes Wachstum ermöglichen. D ie öffentl ich zugänglichen M auern  in O e b is 
felde, Salzwedel, Havelberg u nd  Tangerm ünde wiesen 1990 insgesamt 62 Gefäßpflanzenarten  
auf. Mit A usnahm e von O ebisfelde (S tadtmauer aus Sandstein) handelte  es sich um Backstein- 
mauern. In allen vier Städten w urden  die folgenden sechs A rten  in bzw. auf alten M auern  
angetroffen: Artem isia vulgaris,

Betula pendula,
C helidon ium  majus,
Hederá helix,
Poa compressa,
Taraxacum officinale.

Im m erhin  in drei Städten fanden sich auf M auern : Asplénium  ruta-m uraria, Brom us sterilii, 
C ym balaria  m urala.
IS weitere A rten  w urden  in 2 Städten notiert,  w ährend 37 nur  in  jeweils e iner Stadt gefunden 
w urden.

Die in bzw. auf den M auern wachsenden A rten  sind überwiegend Vollicht- bis H alb lich t-  
pflanzcn, lediglich die Waldarten A tb yr iu m  filix -fem in a , Drynpteris filix -m a s  und  Ribes u v a -  
crispa sind ebenso wie Hederá helix  schattenertragend. D ie knappe  H älfte  der Arten weist 
l euchtczahlen  <  5 auf. Mit hohen Feuchtezahlen fallen n u r  die für U ferm auern  charakter isti
schen A rten  Ainus glutinosa  und  Lycopus europaeus  aus dem  Rahm en.
Bezüglich der Lebensform en ergibt sich folgende Verteilung:
H e m ik ry p to p h y ten  38,7%
Phanerophyten 24,2% 
Thcrophytcn 24,2%
C h am aephy tcn  11,3%
Geophyten 1,6%

Erstaunlich hoch sind die  Anteile  der G ehö lze  und de r  C ham aephyten .  Von den G ehölzen  
ist besonders Syringa vulgaris  zu erw ähnen .  Diese A rt verwildert  häufig au f  M auerkronen .
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Bereits B A R N E W IT Z  (1898) wies daraufhin, daß der Mieder auf M auern früher als an anderen 
Wuchsorten blüht.  Sein F ruch tansatz  kann hier sehr reichlich sein.

D er A rtenre ich tum  alter Stadtmauern selbst in N orddeutschland ist spätestens seit der 
Arbeit von B A R N E W IT Z  (1898) bekannt. E r fand  in B randenburg a .H . 75 A rten  auf der S tadt
mauer, von denen 30 auch auf den M auern der altmärkischen Städte  wachsen.

Wegen d e r  relativ großen H e terogenität der Mauerflora kann kaum erwarte t werden, daß 
definierte A rtenkom bina tionen  häufiger auftreten. So finden sich mit dem „Asplcnictum  tricbo- 
m ano-rutae-m urariae“ und dem  „ C ym balarie tum  m ural is“ zwei liebgewordene „Assoziatio
n en“ denn auch n u r  sehr zerstreut .  Sie sollten besser nur  als (Dominanz-)Besiände der beiden 
namensgebenden Arten bezeichnet werden, w ofür auch die geringe Stetigkeit der begleitenden 
A rten spricht. Sowohl die A splénium  ru ta-m uñiría- als auch die C ym balaria m uralis-Bestände 
sind für m ittel- und westeuropäische A ltstädte in dem Sinne typisch, daß sie in fast jeder Ali 
stadt Vorkommen, in neueren Siedlungen jedoch weitestgehend fehlen.

T abelle  4:  Asplénium ruta-muraria - und Cymbalaria murali» - »uni Mud«’ do» Mniiarn

Nummer der Aufnahme 
Fläche (m*)
Vegetationsbedeckung (%) 
Artenzahl

2
10
2

10 11 12 
2

20 70 
4 2

Asplénium ruta-muraria

Cymbalaria muralis

Chelidonium majus 
Betula pendula juv. 
Dryopteris filix-mas 
Bromus sterilis 
Poa nemoral is 
Artemisia vulgaris juv. 
Sonchus oleraceus 
Epilobium angustifolium 
Musei
Ulmus cf. campestris juv. 
Poa compressa 
Taraxacum officinale 
Lycium barbarum

Mr. 1, 2: Seehausen. Nr. 
berg. Nr. 13: Salzwedel.

2 . 2  2 . 1  1 . 1  2 . 1  2 . 2  2 . 1

3.2 2.2 3.3 3.2 4.4 1.1

1 . 1  ♦ ........................................................................................................................
.....................................................................1 . 1 .................................................................♦
......................................  ♦ . 1. 2

3 . 2 ........................................................

! ! ! ! ! . 2Л \ ! ! ! !
............................................... 4 . 2 ......................................................
! \ I I ! ! ! . ! ! i!i ! !

Osterburg. Nr. 5,6s Havelborg. Nr. 7i illumini. Nr. U-12i Havel-

Entlang der H ausm auern  wachsen in den Altstädten schmale, bandförmige U nkrau t
bestände wechselnder A rtenzusam m ensetzung, in denen meistens eine der folgenden Arten 
dom inie rt:  Galmsoga parviflora ,

Galinsoga ciliata,
Euphorbia pepi us,
Sonchus oleraceus,
Stellaria m ed ia ,
Poa annua.

E ntsprechende Galinsoga parviflora -Bestände w urden  von G U T T K  & K L O T Z  (1985) aus 
Halle und  Leipzig beschrieben. Insgesamt gehören diese U nkrautbestände an M auerfüßen zu 
den häufigsten, wenn auch kaum beachteten Pflanzengesellschaften m itteleuropäischer Alt 
städte.

Stendal. In den Ritzendes Kopfsteinpflasters entlang eines Hauses. 2 in x 0,3 m, О 70%. September 1990:
4.4 Euphorbia peplus, 1.1 Galinsoga parviflora, 1.1 Poa annua, 4- Horde um murinion, + Taraxacum offici
nale, + Plant ago major.

In der Altstadt von Stendal fanden  sich in Südexposition vor einer Kirche entlang einer 
H ecke  beachtliche Bestände von C henopodium  vu lvaria :

Stendal. 2 m2, L) 40%. September 1990:
3.2 Chenopodium vulvaria, + Hordeton murin um, + Diplotaxis muralis, 4- Malva negletta, г Сопуга 
canadensis;
LI Convolvulusai-vcnsis, 4- Polygonum aviculare.
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Entsprechende Bestände des C hettopodiclum  vu lvariae  sind aus de r  südlichen D D R  und  
der C SFR  (G U T T E  8: PY5EK 1976) sowie aus anderen Trockengebieten M itteleuropas 
bekannt, so z.B. aus dem  Aostatal, dem nördlichen Burgenland (R A A BE & B R A N D E S  1988) 
und d e r  Wachau (B R A N D E S  1989).

Die zunehm ende  Oberflächenversiegelung drängt in den Städten selbst niedrigwüchsige 
niirophile Arten wie M alva neg le tta  zurück. Letzte Refugien sind o ft Rasenränder o de r  süd- 
exponierte Flächen vor Kirchenschiffen. An entsprechenden Stellen w urde  das M alve lum  
neglectae z.B. auch in O s te rb u rg  und Stendal gefunden:

Stendal: Rabatte vorder Marienkirche. 10 m2, D 100%. September 1990:
4.4  Mtilvti negletta, 2.2 Hordeum murinum, 1.2 Atriplex acuminata, + Lactuca serriola, + Urtica urens;
1.2 1‘olyyotnim aviculare agg.

O b w o h l  H o rd eu m  m urin u m  sich in der A ltm ark  in Siedlungen (auch in D örfern) w esent
lich häufiger als in N icdersachsen  findet,  sind ausgedehnte Bestände des H ordeo lum  m a rin i  
doch eher selten. lis handelt sich zumeist um  schmale, bandartige Säume entlang von M auern 
oder aber auf Baumscheiben:

Secliausen, unbefestigter Platz vur der Kirche. 3 m2, D 100%. 12.8.1990:
5.5 Hordeum murinum, + Sonchut oleraceus, + Atriplex patula;
1.2 Lolium perenne, + Taraxacum officinale, + Trifolium pratense.

Die Trittvegetation ist m it Sagino-B ryetum , Polygone-M atricarietum  un d  mit d e r  L olium  
perenne Plantado  т я /or-Gescllschaft nicht weiter bemerkenswert. D er  geographischen Lage 
entsprechend ist Lcpid ium  ruderale sehr verbreitet.

A m  Rande der A lts tadt von Salzwedel wachsen Parietaria officinalis-Bestände, die  in ihrer 
A r tenkom bina tion  genau dem  bisher aus Braunschweig, Goslar, Halle, Köln oder  Q ued linbu rg  
bekannten  C helidonio-Parietarielum  officinalis Brandes 1985 (=  Urtico-Parietarielum  officina- 
lis (Segal 1967) Klotz 1985) entsprechen:

Salzwcdcl, vor der Stadtmauer. 8 m2, D 100%. 11.8.1990:
4 A Parietaria officinalis, 1.1 Chelidonium majus,2.\ Bryonia alba, + Urtica dioica, + Fallopia dumetorum;
1.2 Dactylil glimterata, 1.2 Arrostii stolonifera, + Hederá helix, + Poa palustris.

Bei Parietaria officinalis dürf te  es sich in Salzwedel genau wie in den  anderen Städten um  ein 
Kulturrelikt handeln. Dies gilt möglicherweise auch für Bryonia alba, die fü r  das G ebiet d e r  
ehemaligen D D K  als N e o p h y t  eingestuft w urde  (1 R A N K  & K L O T Z  1988; R O T H M A L E R  
1988), In H ecken  in d e r  A ltstadt von Stendal verwilderte mit Aristolochia.clematitis schließlich 
eine weitere alte Heilpflanze.

4. E iscnbahnanlngen

Entlang der E isenbahnstrecken w andern  A m aranthus retroflexus, Salsola ruthenica  und 
Kochia scoparla ssp. densiflora, vermutlich auch D iplotaxis tenuifolia  und  S isym brium  loeselii. 
Im Gegensatz  zu  den Bahnstrecken im benachbarten  Niedersachsen erfolgt diese Ausbrei tung 
nicht sprungweise von (G ü te r- )B ahnhof zu  (G üter-)B ahnhof,  sondern  (auch) entlang des 
G le iskörpers  z um indest  de r  H auptstrecken .  Auf den Nebenstrecken werden A m aranthus  
retroflexus  und  Сопуга canadensis sehr häufig  in dichten bandartigen Beständen unm itte lbar 
beiderseits tier G le isbe ttung  angetroffen. Diese gleisbegleitenden Tberophy tenbes tände  d ü r f 
ten be rbiz idbedingt sein; sie sind aus dem  Bereich de r  D eutschen Bundesbahn praktisch u n b e 
kann t (vgl. B R A N D E S  1983).

Kochia scoparia ssp. densiflora  dehn t sich seit A nfang de r  80er Jahre  geradezu explosions
artig in der ehemaligen D D R  — vor allem in den südlichen Gebietsteilen aus. Sie ist auf M üll
und  Ascheaufschüttungen, zunehm end  aber auch auf E isenbahngelände anzutreffen. Als 
Ursache ihres expansiven C harak ters  geben G U T T E  &  K L O T Z  (1985) die h ohe  Sam enproduk- 
tion , die „brcitausladcndc, andere  Pflanzen zu rückd rängende  W uchsform “ sowie hohe  Streß- 
to leranz an.
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Tabuli« Si Amaranthus retroflexus - Imstündo

Nummer der Aufnahme 1 2 3 4
FlSche (mJ) 10 s 40 10
Vcgetationebedeckung ili 70 60 40 40
Artenzahl J 7 6 1

Amaranthus retroflexus 3.3 2.2 3.4 3.:

Conyza canadensis 3.4 3.4
Setaria viridis ♦ .2
Hordeum murinum ♦ ! 2
Echinochloa crua-galli
Senecio vulgaris r
Salsola kali ssp. ruthonica r
Rubus caesiua 2.2 1.1
Rumex thyrsiflorus 1.2
Convolvulus arvensis 1.1
Knautia arvensis 4
Equisetum arvense 1 * 2 i!i

•Nr. Is Bahnübergang bol Nahrstedt w St ondai, 
September 1990. Nr. 2 s dito. Nr. 3 s ÜahnUbts- 
gang bei Salzvodel, 11.8.1990. Nr. 4s Strecke 
Berlin-Schwerin bei Wittenberge, 12.8.1990.

Kochia scoparia ssp. densiflora  w urde  nach G U T T E  & К 1 ,O T Z  ( 1985) bereits 1979 und 1982 
in M agdeburg  gefunden, 1983 auch von W. F IS C H E R  auf Lisenbahngeländc bei W ittenberge 
zusam m en m it  Salsola kali, A m aranthus albus, С опуга  canadensis, Lactuca serriola und  D iplo
taxis tenuifolia .

Iiahnhof Düsedau (Streckt1 Magdeburg-Wittenberge). 5 m2,1) 70%. 15.8.1990:
2.2 Kochia scoparia ssp. densiflora, 3.2 Salsola kali ssp. ruthenica, 2.2 Amaranthus retroflexus, 1.1 liront ns 
sterilis, 1.1 Echinochloa crus-galli, +  Senecio vulgaris; 1.1 Convolvulus arvensis, + M ygonum  aviculare.

M eistens sind die von G U T T E  &  K L O T Z  (1985) als K ochietum  densiflorae bezeichnetcn 
Abc7j/<*-Beständc sehr artenarm. Bahnhöfe o d e ra u c h  Bahnübergänge sind im U ntersuchungs
gebiet nicht ohne  große  A m aranthus retroflexus-H e rden  vorstellbar.  Auch bei Reisen in andere 
(ehemalige) R G W -L änder fielen en tsprechende A m a ra n th u s-Bestände bereits auf fast jedem 
G re n z b ah n h o f  auf. Vermutlich handelt es sich hierbei um Triazin-resistente Sippen. Bezeich
nenderweise fehlten die A m aranthus retroJlexus-Bestände noch 1990 auf den Bahnhöfen im 
Landkreis L üchow -D annenberg  weitgehend, da es seit Kriegsende keine Schienenverbindung 
m ehr in die A ltm ark  gibt.

Leider w urden in der A ltm ark  keine Sisym brium  loeselii-H erden  auf Kisenbahngelände auf 
genom m en, so daß hier n u r  die A rtenzusam m ensetzung  eines Bestandes aus dem unm itte lbar 
angrenzenden m ecklenburgischen G ebiet wiedergegeben werden kann:

Bahnübergang an der Strecke Wittcnbcrge-Schwerin; auf Sand. 20 in’, D 90%. 12.K. 1990:
3.3 Sisymbrium loeselii, 3.4 Descurainia sophia, 2.2 Chenopodium album, 1.2 Capsella burut-pastoris,
1.2 Pa paver dubium, +  Vicia angustifolia, 1.2 ТапасеШт vulgare, 1.2 Silene alba, 1.1 Rutnex thyrsiflorus,
1.2 Equisetum arvense, + Oenothera biennis, + Artemisia vulgaris.

Aus den Begleitern kann wohl auf die Sukzession zu einer D auco-/We/í/oíiow-GeselIschaft 
geschlossen werden.

5. Elbtal

An den Spülsäumen d e r  1 Ibufer sind die folgenden И id  ente le  a -Arten last überall /и  finden:
A trip lex  prostrata  agg., 
liidens frondosa , 
C henopodium  ficifoliurn, 
C h. glaucum ,
C h. po lyspennum ,
C h. rubrum ,
Corrigtola litoralis, 
Echinochloa crus-galli,

E ry si ni um  cheira n th  o i des, 
Polygon и m  brii ting eri,
P. lapath ifo lium ,
Pulicaria vulgaris,
Rorippa palustris,
R u m ex  m arítim as, 
X a n th iu m  a lb inum .
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An weiteren interessanten Tlierophytcn  sind Artem isia  annua, A. biennis, Am aranthus liv idus  
und G naphalium  uliginosum  zu nennen. D ie meisten der Tberophytenbestände  können  — 
ebenso  wie im nörd lich  angrenzenden A bschnitt des Elbtals zwischen W ittenberge und der 
I lm enaum ündung  dem  X a n th io -C henopod ic tum  rubri Lohm. & Walther in Lohm . 1950 
zugeordnet werden.
I lbuier bei Havelberg. 50 in-, I) 100%. Sehr üppiger Bestand: Höhe von Xanthium albinum max. 1,25 m; 
24 56 Individuen pro m2. 17.8.1990:
S.5 Xanthium albinum, 3.3 Polygonum hydropiper, 1.1 Chenopodium rubrum , 1.2 Rorippa palustris,
1.1 Chenopodium polyspermurn, 4- Bidens frondosa, 4- Pulicaria vulgaris, + Rumex maritim us \
2.3 Piantalo intermedia, 1.2 Agropyron repens, 1.1 Rumex obtusifolius, 4- Artemisia annua, 4- Polygonum 
aviculare лцц., + Poa annua.

Die sich nach oben  anschließenden Glanzgras-R öhrich te  und W eiden-Gebüsche sind g rö ß 
tenteils zerstö r t  bzw. stark aufgelockert. Bezeichnende Strompflanzen ijn Bereich der N ie d e r 
terrasse sind Inu la  britannica  und Leonurus m arrubiastrum . Auf der ersten Terrassenkante 
wachsen auf dem  rasch austrocknenden Sand höherwüchsige Therophy ten  wie A m aranthus  
retroflexus, Artem isia annua, Tripleurospermum inodorim i, Atriplex acum inata, Brassica nigra 
und  Sisym brium  loeselii. Artem isia annua  keimt im gesamten Bereich de r  Sandufer vom Spül- 
saum ( (Chenopodion rubri)  bis zu r  N iederterrasse  (C henopodion rubri bzw. Sisym brion), wobei 
die ili den h ö her  gelegenen Uferbereichen gekeimten Individuen wohl nicht n u r  wegen des f r ü 
heren Keimungstermins wesentlich g rößer werden als die im X an th io -C bcnopodie tun i w ach
senden. Die  folgende A ufnahme zeigt die A rtenzusam m ensetzung  eines Artem isia a n nua-  
Bestandcs am Rande de r  N iederterrasse, d e r  weder dem Sisym brion  noch dem  C henopodion  
rubri z u zu o rd n en  ist:
Klbufer bei Arneburg, unmittelbarer Kontakt zu einer Pferdekoppel. 15 m2, D 80%. 17.8.1990:
3.3 Artemisia annua, 3.2 Tripleurospermum inodorum, 2.2 Capsella bursa-pastoris, 4- Chenopodium 
album; 2.1 Atriplex prostrata дцц.э 1.1 Brassica nigra, 1.1 Erysimum cheiranthoides, + Xanthium albinum;
2.3 Promus inermis, 1.2 Phalaris arundinacea, 1.1 Urtica dioica, 1.1 Leonurus marrubiastrum, 1.1 Cirsi um  
arvense, 1.1 Artemisia vulgaris, +.2 Achillea millefolium.

Die Böschungen der Elbdeiche sowie überweidete Sandtrockenrasen zeichnen sich im 
H o c h so m m e r durch  einen bun ten  Blütenflor aus, wobei insbesondere die Stromtalpflanzen 
E rynginm  campestre  und R u m e x  tkyrsijlorus  auffallen:

Kuderalflur am Fuße des Klbdeiches bei Fischbeck. 100 m2, D 95%. Juli 1990:
2.2 Artemisia absinthium, 2.2 Rumex thyrsiflorus, 2.2 li er ter o a incana, 2.2 Eryngium campestre, 3.2 Car
duus nutans, 2.2 Tanacetum vulgare, 1.2 Linaria vulgaris, 1.2 Cirsium arvense, 1.1 Urtica dioica, + Sileno 
alba, 4- Artemisia vulgaris;
2.2 Galium verum, 2.2 Hypericum perforatum, 2.2 Achillea millefolium, 1.2 Plantago lanceolata, 1.2 Poten- 
tilla an serin a , 1.2 Convolvulus arvensis, 4- Agrimonia eupatoria, 4-.2 Poa palustris.

Auf stark austrocknenden  Böschungen gedeihen im K ontakt zu Sandtrockenrasen häufiger 
g roße  C hondrilla  juncea -Bestände, die zu r  B lütezeit im Juli bereits von weitem auffallen:

Ortsrand von Derben: Rand eines Sandtrockcnrascns. 10 in2, D 90%. 29.7.1990:
3.3 Chondrilla juncea, 1.2 Agropyran repens, 1.1 Convolvulus arvensis, r Asparagus officinalis;
3.2 Artemisia campestris, 2.2 Dianthus earthusianorum, 2.2 Euphorbia cyparissias, 2.3 Sedum acre,
2.2 Patuca ovina лцц., 2.2 Medicago х varia, 2.2 Galium aparine, 1.2 Helichrysum arcnarium, 1.1 Koeleria 
macrantha, l.l Berteroa incana, 1.1 Eryngium campestre, 1.1 Tragopogon pratensis.

Die A rtenzusam m ense tzung  so lcher Bestände en tspr ich t durchaus  nicht im m er dem A spa- 
rago- C h o n d  rii le tu m ,  wie  es von PA SSARGE (1978, 1989) aus dem  m ärkischen G ebiet sowie 
vun B R A N D I 'S  (1986) vom niedersächsischen Elbtal beschrieben w urde . O f t  handelt es sich 
einfach um ruderal isierte Sand trockenrasen.

An Straßen- und A ckerböschungen fallen im Elbtal darüberh inaus  Anchusa officnalis, 
C oronilla varia, Reseda lineóla  und O nopordnm  acan th ium  auf.

Steile Böschungen des Elbtals sind in Siedlungsnähe häufig von Lycium  b arbarum -G estrüp -  
pen  bedeckt (z.B. bei A rneburg ,  Tangerm ünde, Ferchland). G roßflächig  sind solche Bestände 
unterhalb  D o m s  von I lavelberg entwickelt; ebenso findet m an sie als Mantelgesellschaft von
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Nummer der Aufnahme 
Hangneigung (“)
Exposition 
Flüche
Vegetationebedeckung <%)
Artenzahl

Tabelle 6: Lycium barbarum - Bestände

1 2 3 4
45 60 - 15
SW SW - W
30 40 50 30
98 100 100 100
10 7 6 7

Baumschicht»
Robinia pseudacacia 2.1

Strauchachlcht:
Lycium barbarum -1.5 5.5 S. 5 4.4
Syringa vulgaris 2.2 2.2 . .
Ulmus cf. campestri» 1.1 1.1
Crataegus monogyna ♦ + , ,
Sambucus nigra * . . .
Krautschicht 8 
Ballota nigra 
Dactylis glomerata 
Atriplex patula 
Alliaria petiolata
Agropyron repens . . 1.2 2.3
Poa compressa . . 1.2
Tanacetum vulgare . . + .
Lactuca serriola . . . 1.2
Ulmus cf. campestris juv. . ^
Bromus sterilis . . . 1.2
Triticum aestivura . r

1.2 2.2
♦ 4.2

1.2 1.2
♦ .2

Nr. 1 und 2: Steilhang unterhalb de« Domes ln 
Havelberg, 12.8.1990. Nr. 3s Bahnhof DUnudau,
15.8.1990. Nr. 4s BOschung oberhalb dar Hlbe 
bei Ferchland, 29.9.1990.

R obinien-G ehölzen. Wie in anderen subkom inen tal  getönten  Landschaften M itteleuropas lallt 
auch hier auf, daß  außer Lycium  barbarum  n u r  Ballota nigra höhere  Stetigkeit erreicht.  Diese 
B ocksdo rn -G es trüppe  entsprechen in ihrer A rtenzusam m ensetzung  zwar dem Lycietum  bali 
m ifoliae  Felf. 1942, sollten aber t ro tzdem  nicht als eigene Assoziation angesehen werden, zumal 
oft nicht zwischen A npflanzung  ode r  Verwilderung unterschieden werden kann.
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