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Tuexe nia 9: 3 1 7 - 3 4 0 .  G ö t t in g e n  1989.

Zur geographischen Gliederung h och m on tan er  

und subalpiner H och stau d enfluren und Goldhaferwiesen

— Arno Wörz —

Z usammenfassung

D ie  vor l iegende  U n te rs u c h u n g  be faß t  sich mit  de r  ge ograph ischen  G l ied e ru n g  h o c h m o n ta n e r  u n d  su b 
a lpiner G o ld h a fe rw ie sen  un d  H o c h s tau d e n f lu re n  in den  A lp en  un d  z e n tra le u ro p ä isc h e n  Mittel-  und  
H o ch g eb irg en .  D ie  E rgebn isse  lassen sich wie  fo lg t  zusam m en fassen :
1 Rein h ö h e n s tu fe n ab h ä n g ig e  V ika rianzen  zeigen  n u r  d ie  Gese llschaf ten  des  Rumicion alpini, dagegen  

weisen d as  Adenosty letum alliariae un d  das  Chaerophyllo-Ranuncletum  ausgeprägte* g eograph ische  
V ika rianzen  m it  e igenen  A sso z ia t io n en  in A lp en  u n d  P y ren äen  o d e r  in M it te leu ro p a  u n d  d e r  B ö h m i 
schen  Masse auf.  D ie  V erb re i tu n g sm u ste r  d ieser  H o c h s ta u d e n f lu re n  s ind insgesam t u n a b h ä n g ig  vom  
geologischen  U n te rg ru n d ,  so  d a ß  fü r  d ie  A u s b re i tu n g  d iese r  G ese llschaf ten  das Klima vo n  g rö ß e re r  B e
d e u tu n g  zu  sein  schein t .  Bei den  G o ld h a ferw iesen  läßt sich dagegen  eine ausgepräg te  D iffe ren z ie ru n g  
in je e ine A sso z ia t io n  d e r  M it te lgeb irge  u n d  des  A lp envorlandes  (Geranio-Trisetetum  K n a p p  1951, vgl. 
O B E R D O R F E R  1983), d e r  n ö rd lich en  K alka lpen  (Astrantio-Trisetetum  K n a p p  1951) u n d  d e r  Z entral-  
alpen  (Trisetetum flavescentis Beger 1922) v o rn eh m e n .  D ie  D o m in a n z  eines be s t im m e n d e n  g e o g ra p h i 
schen  F ak to rs  ist h ie r  n ich t  e indeu t ig  erkennbar .

2. Im  G e g e n sa tz  zu  d e n  A sso z ia t io n e n  insgesam t spie len bei d e r  g e ograph ischen  D i f fe re n z ie ru n g  d e r  U n 
tere inhe iten  e iner  H o ch s tau d en g ese llsch a f t  n eb en  k l im atischen  u n d  e d aph ischen  F a k to re n  auch  die 
Areale  u n d  d ie  W an d eru n g sg csch ich te  d e r  jeweil igen D iffe ren tia la r ten  e ine Rolle .  F erner  s ind auch 
Ü b e re in s t im m u n g e n  in d e r  V erb re i tu n g  so lch e r  U n te re in h e ite n  m it  p f la n z e n geo g rap h isch en  Befunden 
erk en n b ar ,  so z. B. in d e r  E igenständ igke i t  d e r  N o rd o s t - A lp e n  (d em  „ N o r d o s t - A r e a l “ im Sinne von 
M E R X M Ü L L E R  1952/54) o d e r  d e r  Südw es ta lpen .  H is to r i sc h e ,  ed ap h isch e  o d e r  k l im atische  U rsachen  
sind bei diesen G l ied e ru n g e n  m eis t  n ich t  e in d eu t ig  zu  t ren n en .

A bstrac t

1  he p resen t  p a p e r  deals  w i th  the  geographical  d iffe ren t ia t io n  o f  h igh m o n ta n e -s u b a lp in e  tall h e rb  c o m - . 
m utin ies  and  Trise turn flavescens m ea d o w s  in E u ro p e an  m o u n ta in  ranges. T h e  results  m ay  be  su m m a r iz e d  
as follows:

1. A  clearly  a l t i tud inal  d i ffe ren t ia t ion  can  be  f o u n d  o n ly  in the  Rumicion alpini, w hereas  th e  Adeno- 
styletum alliariae and  Chaerophyllo-Ranunculetum  sh o w  a dist inc t  g eograph ical  p a t te rn  w i th  i n d ep e n 
d e n t  assoc ia tions  each in the A lps ,  th e  P y ren ees  and th e  B o h e m ia n  M o u n ta in s .T h i s  d i s t r ib u t io n  is no t  
co rre la ted  w i th  geological b o u n d a r ie s ,  so th e  c lim ate  seem s to  be of  g rea te r  im p o r ta n c e  fo r  th e  range  of  
th e  co m m u n i t ie s  th an  is the  u n d e r ly in g  ro ck  ty p e .  Trisetum flavescens m ea d o w s  can he d iv ided  clearly  
in to  each a C e n t ra l  E u ro p e an ,  n o r th -A lp in e  an d  ce n tra l-A lp in e  association .

2, I he d i ffe ren ta t ion  of  s u b u n i t s  w i th in  these  assoc ia tions  m ay  be caused  by ecological  fac to rs  o r  s im ply  
by  th e  geograph ical  range  o f  th e  d i fferen tia l  species  co n c e rn e d .  C o r re la t io n s  can  be f o u n d  b e tw een  the 
d i s t r ib u t io n  p a t te rn s  o f  the  subd iv is ions  and  p lan t-geograph ica l  resu lts ,  f o r  ex a m p le  in the  n o r th - e a s t 
e rn  a n d  s o u th -w e s te rn  Alps. N ever the less ,  th e  c o n tr ib u t io n s  o f  c h oro log ica l ,  c lim atic  and  edap h ic  fac
to rs  t o  th e  d ev e lo p m e n t  o f  these  subd iv is ions  can  n o t  clearly  be  sep a rated  f ro m  each other.

E in le i t u n g

J e d e  P f l a n z e n a s s o z i a t i o n  s te l l t  — g e m ä ß  d e r  D e f i n i t i o n  d e s  B o t a n i k e r k o n g r e s s e s  v o n  B r ü s 
sel (1910,  vg l .  E L L E N B E R G  1956)  -  e i n c f l o r i s t i s c h c ,  s t a n d ö r t l i c h e  u n d  p h y s i o g n o m i s c h e  E i n 
h e i t  d a r .  D i e  M a n n i g f a l t i g k e i t  d e r  ä u ß e r e n  E i n f l ü s s e  b e w i r k t  j e d o c h  e i n e  g e w i s s e  V a r i a t i o n s 

b r e i t e  i n  S t r u k t u r  u n d  A r t e n k o m b i n a t i o n  e i n e r  G e s e l l s c h a f t ,  d e r e n  U r s a c h e n  h ä u f i g  a u f  a k t u 

e l l e  S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n  w i e  d i e  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  B ö d e n ,  L u f t f e u c l u c ,  W a s s e r v e r s o r g u n g  

e tc .  z u r ü c k z u f ü h r e n  s i n d .  D i e s e  u n t e r l i e g e n  a b e r  a u c h  g r o ß r ä u m i g e n  E i n f l ü s s e n  w i e  K l i m a
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Oller  Ausgaiigsgcstcin, so daß viele Vcgetationscinheitcn außerdem eine ausgeprägte geographi
sche Variabilität aul weisen. Die vergleichende Unte rsuchung von Assozia tionsindividuen ver
schiedener I lerkunft läßt nun Rückschlüsse auf die Bedeutung dieser eng miteinander verfloch
tenen geographischen und standörtl ichen Einflüsse für die Differenzierung einer Pflanzcngc- 
sellschaft zu. Mit einer solchen großräumigen Betrachtung ist es überdies möglich, eine saubere 
Abgrenzung der fraglichen Assoziation insgesamt vorzunehm en, wobei sich viele, nu r  regional 
bekannte ( iesellschaftcn („Kleinassoziationen“) als Ausbildungen einer anderen, umfassenden 
und weit verbreiteteten Einheit (,.l lauptassoziationen" im Sinne von K N A P P  1948) erweisen.

In der vorliegenden Arbeit  soll nun das geographische Differenzierungsmuster von H o c h -  
staudenfluren der m ontanen und subalpinen Stufe untersucht werden. Diese Gesellschafts- 
gruppe ist zum  einen recht weit verbreitet, zum anderen bestellt sie aus untereinander zweifels
frei abgrenzbaren Assoziationen und stellt damit einen geeigneten Gegenstand fü r  solche 
Untersuchungen dar. Neben den typischen Beständen des Adenostylion, R um icion alpini o d e r  
des ( Jhtcrophyliu- /{ jn tt iu u id iim  werden dabei auch die floristisch und strukturell  ähnlichen 
¡'nlygüilo-lri\clion  - „ К raut wiesen” in die Betrachtung einbezogen. Ausgeschlossen bleiben 
dagegen Vcgetationseinheiten der  lieferen l.agen, wie z. B. die Pestwurzfluren, die bereits von 
11E IN K ICH  et al. (197’ ) ausführlich bearbeite t wurden, sowie die /r/Vi/>ewi/«//oH-Gcsellsch.af- 
ten, die als die am weitesten verbreitete  Assoziationsgruppe unter den I lochstaudcnfluren e iner 
eigenen, vollständigen Bearbeitung unter Einbeziehung auch der planar-coll inen Bestände 
bedürfen.

Лп I land eigener Vegetationsaufnahmen sowie einer umfassenden Li teraturauswertung 
wird versucht, einen möglichst vollständigen Überblick über die bearbeiteten H ochstaudenflu -  
ren zu vermitteln. Idarüber hinaus sollen zwei bisher nicht oder wenig beachtete Gesellschaften 
an I land von I . inzelai)in.iInnen belegt und charakterisiert  werden.

M e th o d ik

I. Erstellen von Vegetaiionsaufnahmen und Tabellen

Die synoptischen Tabellen (Tab. I, 3, 4, 6) enthalten eine Auswahl wichtiger A rten , deren  
Stetigkeit in der Regel in Prozentzahlen , bei weniger als 6 Aufnahmen als absolutes V orkom m en 
angegeben werden. Wenn in de r  betreffenden Arbeit ausschließlich Stetigkeitsklassen vorlie
gen, w urden auch diese als mittlere Prozentw erte  (10, 30, 50, 70, 90) in die Tabellen ü b e rn o m 
men.

In den Tabellen 2 und 5 w urden  einzelne Vegetationsaufnahmen aus den Jahren  19 8 4 -8 7  
zusammengefaßt; die Mengenanteile de r  einzelnen Arten entsprechen der A b u n d a n z -D o m i-  
nanz-Skala ini Sinne von B R A U N -B 1.A N Q U E T {1951) .

Einige ausgesväblte S tandortsparam eter der einzelnen Gesellschaften w urden  bereits in 
anderem Z usam m enhang dai gelegt ( W Ö R Z  1989), so daß die vorliegende Arbeit auf rein pflan 
zensoziologische I ragestellungen beschränkt blieb. Die Nom enkla tu r  der A rtnam en  r ichtet 
sich nach E H R E N D O R I  I Ж  (1973).

2. Zur syntaxonom ischen Zuordnung

Das derzeit in der Pflanzensoziologie  gebräuchliche hierarchische System der syn taxono-  
mischcn Einheiten beruh t im wesentlichen auf den in Mit teleuropa durchgefiihr ten A rbeiten  
von T Ü X E N (  1937), B R A U N  Bl ,A N Q U E T (1 9 4 8 /5 0 )  und O B E R D O R E E R  (1956). A ber b e 
reits B R U N - H O O l .  ( 1966) erkannte ,  daß  zahlreiche Bestände, vor allem Ackerunkrautgescll- 
schaften, diesem System nicht zugeordnet werden können.  Einen G ru n d  dafür stellt d ie  verän
derte  l 'orm des anthropogenen Einflusses auf die Vegetation dar;  vor allem die In tensiv ierung 
der landwirtschaftlichen N u tz u n g  mit künstlicher D üngung  und dem  Einsatz  von H e rb iz iden  
führt zu einer A bnahm e vieler l ormenkrcise  und einer A usdünnung  des A rteninventares,  so  
daß die Standortbedingungen zwar denen einer bestimmten Gesellschaft en tsprechen, diese 
aber  aufgrund des Ausfalls de r  zugehörigen Kenn- und Trennarten floristisch nicht in E rsche i
nung tritt.  D u rc h  den Eintrag aus der  Luft und die Verschwemmung künstl ich ausgebrach ter
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Nährstoffe weitete sich diese Artenverarmung auch auf andere Gesellschaften aus, so daß auch 
in „natürlichen" oder  „naturnahen“ Beständen eine Veränderung der A rtenkom binationen zu 
verzeichnen ist.

Solchen Problemen bei der  Klassifizierbarkeit von Vegetationscinheitcn im pflanzensozio
logischen System w urde  bereits auf verschiedene Weise zu begegnen versucht: so führte 
B R U N - H O O L  ( 1966) Fragmerugesellschafien fin, ein ähnlicher Ansatz  w ird  von K O P K C K Y 
& H E JN Y  (1978) mit der  „deduktiven M ethode syntaxonom ischer Klassifikation“ vertreten. 
Abgesehen von der  damit verbundenen, extrem schwierigen N om enk la tu r  stellt sich die Fragt} 
inwieweit in einem hierarchischen System die festgelegte Referenzebene („G rundrangs tu fe“ im 
Sinne von B A R K M A N  et al. 1976: in diesem Fall die Assoziation, im Falle der Taxonomie die 
Art) verlassen und eine Z u o rd n u n g  auf  jeder beliebigen Ebene oberhalb der Assoziation („von 
o b e n “) vorgenom m en werden darf. Eine Einführung  „assoziationsrangloser“ Gesellschaften 
widerspricht aber nicht nur  dem theoretischen Ansatz  eines hierarchischen Systems, sondern 
führt auch zu zusätzlicher Verwirrung in der ohneh in  bisweilen recht unübersichtlichen synta- 
xonomischen Einteilung von Pflanzengesellschaften. Andererseits finden sich im Freiland Be
stände, die sich einer übergeordneten  syntaxonom ischen Z u o rdnung  entziehen (wie z.B. die 
Gesellschaften des R um icion alpini), und  es fragt sich, ob  bei diesen meis t recht artenarmen 
Vegetationseinheiten eine solche Z u o rd n u n g  überhaupt sinnvoll ist. G erade  in diesen Fällen ist 
aber die Aufrechterhaltung einer einheitlichen Grundrangstu fe  besonders wichtig, um  einiger
maßen den Überblick  über die  Vielfalt der beschriebenen Vegetationseinheiten zu gewährlei
sten.

In der vorliegenden Arbeit  s tehen für die syntaxonom ische Bewertung von Pf lanzenbestän
den als Assoziation die Kriterien der standörtlichen, physiognom ischen und floristischcn Ein
heitlichkeit im Vordergrund. Außerdem soll an der Assoziationsebene als F ixpunkt für die 
Klassifizierung der im Freiland Vorgefundenen Bestände festgehalten werden. Das heißt ko n 
kret im einzelnen:

1. N u r  umfassend und weiträumig untersuchte  Vegetationseinheiten können  als echte Assozia
tionen gelten.

2. N ich t klassifizierbare „Gesellschaften“ werden als G ru p p e n  untere inander ähnlicher
„Gesellschafts-Individuen“ aufgefaßt, die jede für sich einer — bisher nicht beschriebenen
-  Assoziation zuzu o rd n en  ist, deren  U m lang und A bgrenzung  noch der Klärung bzw.
Ü berprüfung  bedarf.

V o r b e m e r k u n g e n  z u  H o c h s t a u d e n f lu r e n  u n d  G o ld h a f e r w i e s e n

H ochstaudenflu ren  wachsen an S tandorten  mit guter,  im wesentlichen auf E inschw em m un
gen aus der Um gebung  beruhender  Wasser- und Nährstoffversorgung, meis t an Bächen und 
nährstoffreichen Sickerrinnen sowie in Vieh- oder  Wildlägern. Anthropogene  Einflüsse wie 
Entwaldung und D üngung  haben mit  Sicherheit  eine sekundäre  A usbrei tung bewirk t,  w enn
gleich die  Gesellschaften hinsichtl ich ihrer A rtenzusam m ense tzung  wohl als naturnah angese
hen werden müssen.

D er Verbreitungsschwerpunkt de r  M ehrzahl der H ochstauden  liegt in der m ontanen  und 
subalpinen Stufe. Dies hängt zum  einen mit der  großen Zahl geeigneter Standorte  ¡in Bächen 
und Sickerrinnen zusam m en, zum  anderen  mit  der hohen Luftfeuchte, die offensichtl ich ihr 
Wachstum zusätz lich begünstigt.

Im Sinne der  R A U N K lA K R ’schcn Lebensform en gelten H ochstauden  als H e m ik ry p to -  
phyten , und zu diesem Typus gehören bis zu 9C %  der  in den  untersuchten  Gesellschaften vor
k om m enden  Arten. B O S C A IU  & T Ä U B E R  (1980) betrachten die Alpendost-1 loehstauden- 
fluren als Relikte subtropischer,  nitrophiler Saumgesellschaften des Tertiärs, die  un ter  dem 
Schutz des A Ine turn incanae  die eiszeitliche Vergletscherung überdauer t  haben. Die von W A L 
T E R  (1979) beschriebene G roßwüchsigkeit  und hohe Produktiv itä t  de r  H ochstauden  in Japan 
und auf der Kamtschatka sowie ihre landschaftsprägende B edeutung in diesem Gebiet lassen 
aber auch einen U rsp ru n g  im ostasia tischen Raum möglich erscheinen.
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In diesem Zusammenhang verdient auch die Verwandtschaft der Hochstaudenfluren mit  
den Gehölzgesellschaficn irischer his feuchter Standorte -  vor allem Grau- und Schwarzerlen- 
wäldcr спице Aufmerksamkeit:  einerseits stehen beide Gcsellschaftsgruppcn häufig in Kon- 
t.ikt zueinander,  z . 11. an llachsäumen oder  in Quellfluren, andererseits finden sich zahlreiche
I lochstaudcn auch im U ntcrwuchs von l 'cuchtwäldcrn. Die meisten Arten sind überdies n icht 
auf direkte  Sonneneinstrahlung angewiesen, und viele der untersuchten Bestände finden sich 
im Schatten angrenzender Gehölze  oder  enger Schluchten. I )amit können sic bis zu einem g e 
wissen G rade  als I rsatzgesellschaftcn von feuchten Gehölzgesellschaften gelten, und tatsäch-

Tabelle 1 : Chuurophyllo-Mununculututn aconltlfolli Oberdörfer 1952 und 
Sunt/clo rIvulaila-Chaorophyllum hlrautum-Gesullschaft

Spai ten-Nurnmur 01 02 03 04 05 06 07 OB 09 10 ll 12 13 14 15
Aufnulunorwahl 9 5 11 10 9 20 21 24 3 3 7 12 5 2 3

Ch Липа/,
Mununculun iiconlllfol lut» 00 70 50 100 100 95 67 92 3 3 06 42 

Coogr, 01Г forum U l  « n o n
Doronlcum uuetr lue um bb 3 0 ..................................... .........
Clrolum rlvulare 70 . . . . 0 ,
Chryaoaplenlum opponi tlf.. . . 100 11 25 .................. ........, ,
Stellarla olnlfio . . . Ю 0  ...................................., %
Cplioblum obecurum . . . 1 0 0 ............................ ........,
Veronica beccabunga . . .  00 ............................ .........
C i l  Mur o о  l u t  u c o t «h 1 0  . . . , Б 2  . .  . . .
Hutu/M alplnub ................................. 2 1 . .
Rumo* ulpuutrln . ............................ 2 , .
Cicerbita alpina ................... ....  2 . .
SunoclD rluuluiln ..........................................  14 10Q 3
Sunucit) hubulplflutl .......................................................,

Ch V Calthlon
Caltha puluotrln 22 70 70 100 09 00 90 B7 3 2 71 100 3 2 3
Crup In puludona 22 30 90 30 33 50 90 66 2 2 20 50 3 3
flyonotln puluntr In ag<j. 66 50 . 100 11 55 52 42 1 1 100 100 5
Polygonum bistorta 33 90 50 90 55 05 62 54 , 100 25 4
tol.uu ullqlnoaun . 3 0 .  100. 15 1 9 4  . , ,

C h ,  0  0 , K
Hanunculun acrln 11 . 70 44 20 29 25 2 1 57 42 2
Poo trivial le 55 . 44 40 19 . 1 1 43 0 5
Cllnlum palustre 22 50 30 50 11 10 14 , . 0  14
Angui Ica oylvunlrl» 22 10 70 . 11 25 33 62 . . , 25 ,
Rumux acetosa 44 . . 90 44 30 33 . . . 06 42 A
Сиг clamine prutennl ь . , . 90 22 35 43 21 . . 20 0 2
Molcun lunatun 11 . 40 22 10 43 33 . . . . /,
Lychriln floa-cucull 50 . 20 14 4 . .  , . 3
Alopocurun pi atona lu . . . .  22 25 14 . . .  71 33 2
Cqulsotum paluntru ................... ....  5 29 1 , 14 0 1
Lathytuo prutunalo 22 70 . . .  5 10 . . .  . 1
Sanguisorba officinal 1м . 70 10 ВО 5 10 . . .
Clu 11 um uHglnoaum . . .  90 . 20 ................... ........Ò I

UbrIqw Arten
CheerOphyLlum hirsutum HID 30 50 100 100 05 90 79 3 3 100 100 5
F LI Iptrnduia u l m m lu 66 90 90 90 55 75 62 03 . 2 71 0 3
Denchompsle cespitosa 33 70 70 . 33 40 40 75 2 . 57 50 2
Alchemllla vulgar In agg. 44 50 . 90 33 25 14 13 2 2 71 42 2
Geranium oylvetlcum 44 90 10 B0 33 40 33 21 1 1 . . 2
Juncun uffunun 22 . 09 UU 30 19 , 1 1 43 ¿2
Geuro ilwalu 33 70 50 90 11 25 . 62 . . 14
Sclrpue nyluulicun . . 50 30 . 20 14 25 . . 43 42 3
Equloetum oylvatlcum . . .  50 . 25 29 . .  2 43 67 1
Ruffle м obtuBlfolluo 33 . . .• 33 10 24 . . .  57 33 1  ̂ 2
Ranunculus repens 44 . . , 11 . 10 . 1 , 20 0 2 * 2
Herecleum ephondyllum 11 . , 70 33 . 10 . . 1 43 15
Ortica dioica 33 . . .  11 Ю  10 . 1 . 20 0 !
Aconitum паре П и в  ogq. 10 10 . 11 5 10 21 . 3
Anthoxunthum odoration . , , . . 15 40 17 , 1 20 25 3
Oactylle glomurata 11 70 . . 22 10 . . . , 20 0
Sllene dioica 44 30 . . .  5 . , 2 1* 57
Caten punicea . . . 40 . . . 4 25 2
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lieh beobachtet man vielfach Baum jungwuchs -  vor allem Erlen -  an Störstellen innerhalb der 
11 och si а и de n - В esiä n d e au fkom m en.

Der hohe Anteil an H e m ik ryp tophy ten ,  s trukturelle  Gemeinsamkeiten sowie die frischen 
bis feuchten Standorte in der m ontanen  Stufe belegen die Verwandtschaft der Hochstaudenllu- 
ren mit den Polygon и-Trisut /ом -G esci I sch af le n . Zahlreiche Arten wie Geranium  sylvatica m, 
Chaeropbyllitm  h irsu tum , H eraclcum  spbondyliw n, Polygonum bistorta etc. finden sich glei
chermaßen in beiden Gesellschaftsgruppen, doch  bewirkt der Einfluß der Bewirtschaftung in 
den Triseteten eine Ausbreitung von Wiesenarten, die eine Z u o rdnung  des Verbandes zu r  Arr- 
hcnatherctalia  rechtfertigen. Die strukturellen und floristischen Ähnlichkeiten mit den H o c h 
staudenfluren lassen jedoch ihre Behandlung im Rahm en der vorliegenden Arbeit  zu.

Zu Tabelle . 1 : Chaerophyllo-Ranunculetum und Senecio 
rivularis-Chaerophyllum hirsutum-Gesellschaft.

Chaerophyllo-Ranunculetum :

01: 9 Aufnahmen des Verfassers aus dem Französischen
Zentralmassiv.

02: 5 Aufnahmen aus Vivarais/Auvergne von Delpech &
DeFoucault (1984).

03: 11 Aufnahmen aus Aubrac/Auvergne von Delpech & 
DeFoucault (1984).

04: 10 Aufnahmen aus dem Schwarzwald von Schüchen
(1972), quellnasse Ausbildung.

05: 9 Aufnahmen des Verfassers aus dem Schwarzwald.
06: 20 Aufnahmen aus dem Schwarzwald von Schwabe 

(1987).
07: 21 Aufnahmen aus dem Schwarzwald von Oberdörfer 

(1952, 1983) und Bartsch 6 Bartsch (1940).
08; 24 Aufnahmen aus dem Alpenvorland von Oberdörfer

(1983) nach Moor (1958) und Görs (n. p.).
09: 3 Aufnahmen aus den Zentralalpen, davon 2 aus

dem Paznauntal von Dierschke (1979) und 1 aus 
den Tauern vom Verfasser.

10: 3 Aufnahmen aus dem Feldberggebiet/Schwarzwald
vom Verfasser.

11: 7 Aufnahmen vom Verfasser aus dem Bayerischen
Wald (s. Tabelle 2).

Senecio rivularis-Chaerophyllum hirsutum-Gesellschaft:

12: 12 Aufnahmen vom Verfasser aus dem Bayerischen 
Wald (s. Tabelle 2).

13: 5 Aufnahmen aus dem Bayerischen Wald von Klapp
(1965).

14: 2 Aufnahmen aus dem Bayerischen Wald von Kellner
in Oberdörfer (1983).

15: 3 Aufnahmen aus der Tatra von Sillinger (1933).
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C h a r a k te r i s ie r u n g  der  V e g e t a t io n s e in h e i te n  

1. Das C haerophyllo-Ranunculetum  aconitifolii Oberd. 1952 

und die Scnccio rivularis-Chaerophyllum hirsutum-Gcsellschait

D.is vorwiegend in ricselnassen Bachsäumcn und Brachwiescn vorkom m ende C bacro-  
tihyllo- Ranuncnletum  wird durch  Ranunculus aconitifolius s. str. als Charakterar t recht gut 
gekennzeichnet;  ebenso wie C haerophyllum  hirsutum  (vgl. W Ö R Z  1989) ist diese p räalp inc 
A n  vi»n der m ontanen bis in die subalpine Stufe weit verbreitet. Die Gesellschaft findet sich im  
Alpenraum, im Französischen Zentralmassiv sowie im Schwarzwald , während in der  B ö h m i
schen Masse eine geographische Vikariante, die Scnccio rivularis-C haerophyllum  h ir su tm n -  
Gesellschaft vorkommt.

Die vorliegenden Aufnahmen w urden in Tabelle 1 in W est-Ost-Richtung angeordnet:

I 2: A u sb i ldung  von Ooromeum auslriacurn des Chaerophyllo-Ranunculetum aus d e m  F r a n zö s i s ch e n  
' /cn i r . i lm .us iv :  bachbeg le i tende  H o c h s t a u d c n f lu r  k lare r  Geb irg sb äch e  auf Basalt,  T rachy t  o d e r  G n e is .
3: A u sb i ldung  von Cirsium riva la re aus den Cev en n en  (Aubrac)
4 7: A u sb i ld u n g  d e r  h o c h m o n ta n c n  Stufe des S chw arzw aldes :  diese t renna rten fre ie  U n te re in h e it  z e ig t  
e ine s tan d o r  tin.lie 1 ) i l fe re iiz ic rung  in e ine Q u e l lf lu r-  (Sp. 4) u n d  eine Bachsaum - u n d  li rachw iesen-V arian te  
(Sp. S 6j. I )ic  Bestände liegen stets  in ka lka rm en  G eb ie ten  des  Kristall in- u n d  B u n tsa n d s ie in -S c h w a rz w a l-  
des in I l ö h en  bis ca. 1100 in ü. M.
H: I) ie  A u sb i ld u n g  von (п и и т  oleraceum des A lp en v o rlan d es:  diese U ntere inhe it  besiedelt  als e inz ige  ba -  
senreiche Sclm ttc rflächen  in den  F lu ß au en  des  A lpenvorlandes.
4 10: D ie  A u sb i ldung  von Rumex alpinas f indet sich in sickernassen  Flächen  in d e r  s u b a lp in en  S tufe  ka l-  
k .irmcr < iebietc  des  F lo ch sch w arzw a ld es  u n d  d e r  A lp en  (Feldberggebiet,  P aznaunta l ,  Tauern ) :  bei  d iesen  
bis 1600 m  ii. M. v o rk o m m e n d e n  B estanden  handelt  es sich u m  die  l iöchstgelegenen d e r  A sso z ia t io n .  A r t e n  
der  suba lp inen  S tufe  wie Cicerbita alpina, Rinn ex alpestri*, Pc и ce (lamini ostrutbiurn etc.  e r re ic h e n  h i e r  
h o h e  Stetigkeit,
II:  Die  A u s b i ld u n g  des  Bayerischen  Waldes isi in ihrer  A r ien k o m b in a t io n  d e r  des S ch w arzw a ld es  rech t  
ähnlich. Das seltene V o rk o m m e n  von Senecio rivularis verm itte lt  berei ts  z u r  v ikar i ie renden  G ese llsch af t  
d e r  ös tl ichen  G eb irge .
12 14: I )ic Scnccio rivularis-Chaerophyllum b ir su turn- G ese 11 sc h a f t k o m m t  im Bayerischen  Wald (Sp. 12) 
no ch  sym pa trisch  m it  d em  Chaerophyllo-Ranunculetum vor.  In e inen  Bestand (Sp. 14) d r in g t  Senecio sub
alpinas e in , d e r  gle iche rm aßen  in d e r  T atra  (Sp.  15) v o rh an d e n  ist;  möglicherweise  ist diese  G ese l lsch af t  in 
den ös t l ichen  ( ieb irgen  weiter verb re i te t ,  wenngle ich  aus den im al lgemeinen gu t  bea rbe i te ten  G e b ie te n  n u r  
wenig A u fn a h m e n  vorliegen.

ln Tabelle 2 sind Aufnahmen des C haerophyllo-R anunculetum  und  der Senecio rivularis-  
ChacrophyUum  Airi/z/MW-GescIlschaft aus dem Bayerischen Wald zusammengefaßt.  Von be i
den Einheiten finden sich darin  eine Reihe typischer Aufnahmen {л\ und b), die  zum  einen aus 
(glieli wiesen brachen (a,), zum  anderen aus Bachsäumen (b) stammen. Die Bestände der  Einheit 
a i lassen sich llor istisch e indeutig  von b, dem typischen C haerophyllo-R anunculetum , d u rc h  
Senecio rivularis und l.qu ise tum  sylvaticum  als Differentialarten trennen. Die beiden G ese ll
schaften unterscheiden sich auch strukturell und standörtlich: während das C haerophy llo -R a - 
nuncu lelum  eine typische, saumförmige Hochstaudcnflu r  ohne unmitte lbare  a n th ropoge ne  
Beeinflussung darstellt ,  handelt es sich bei der  Senecio rivularis-C haerophyllum  h ir su tu m -G e 
sellschaft um Bestände quelliger Mähwiesen und Mähwiesenbrachen. Damit erschein t die A u l - 
trem um g in zwei eigenständige Vegetationseinheiten gerechtfertigt. In Ausbildung a> findet 
sich aber auch eine Reihe von Aufnahmen, in denen sowohl die  beiden Trcnnarten, als auch R a 
nunculus aconitifolius s. str. als Kennart des C haerophyllo-R anunculetum  Vorkommen. H ierbe i  
handelt es sich ausschließlich um  W iesenbrachen, die strukturell nicht mehr als H o c h s ta u d e n 
fluren betrachtet werden können  so fehlt z. B. Filipendula ulmaria  fast vollständig -  u nd  die  
somit tro tz  des Vorkommens von Ranunculus aconitifolius  wohl der Senecio rivu laris-C haero-  
phyllum  /;/Ví/í /«m-Gesellschafi nahestehen. Dabei ist aber auch ein geographischer U n te r 
schied bem erkbar:  w ährend die Senecio rivularis-C haerophyllum  h irsu tum -Gesellschaft  i. e. S. 
überwiegend im nördlichen Teil des Bayerischen Waldes vorkom m t,  findet sich die A usb i ldung  
von Ranunculus aconitifolius (a») ausschließlich im Südicil ties Mittelgebirges.
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2. Die alpinen Goldhaferwiesen: Asirantio-Trisetetum Knapp 1951 
und Trisctctum flavcscentis Bcgcr 1922

Da die geographische G liederung d e r  Goldhaferwiesen Mit teleuropas außerhalb der Alpen 
bereits ausführlich von D IE R S C H K E  (1981) und O B E R D O R F E R  (1983) vorgenommen 
wurde, soll sich die  nun  folgende Bearbeitung auf die inncralpinen Triseteten beschränken. 
O B E R D O R F E R  unterte il t die Goldhaferwiesen in ein Geranio-Trisctctum  Knapp 1951 der 
Mittelgebirge und ein Astrantio-Trisctetum  Knapp 1951 der nördlichen Kalkalpen und weist 
überdies auf markante  Unterschiede des le tz teren zu den Triseteten der Zentralalpen hin. Diese 
Gliederung soll an H a n d  der in Tabelle 3 zusammengefaßten Bestände überprüft und  vervoll
ständigt werden.

2. I. Die  Goldhaferwiesen der Nordalpen  (Tab. 3» Sp. 1 - 5 )

Aus der Tabelle 3 läßt sich entnehm en ,  daß  die Goldhaferwiesen der N orda lpen  an H and 
dreier Arten, nämlich Centaurea pseudophtygia, Astrantia m ajor  und  Lychnis flos-cuculi, von 
denen der Zentrala lpen abgegrenzt werden können. C entaurea pseudophtygia  und Astrantia  
major kennzeichnen aber auch diese Bestände gegenüber denen des m ontanen  Gcranio-Trisctc- 
tum  ( O B E R D O R F E R  1983) der Mitte lgebirge. Innerhalb der  Sp. 1 —5 wird überdies deutlich, 
daß die  beiden Arten durch  Lychnis flos-cuculi ersetzt werden können ,  die zum  einen eine stan
dörtl iche Differenzierung, nämlich einen Ü bergang zu stau- bis sickerfeuchten Molinictalia- 
Gesellschaften, andeutet,  zum  anderen ist damit auch eine geographische Sonderung verbun
den: Centaurea pscudophrygia-reiche Goldhaferw iesen  kom m en überwiegend in den Bayeri
schen Alpen vor, die Ausbildung von Lychnis flos-cuculi ist dagegen in den Schweizer Kalkalpen 
verbreitet. Auch eine Höhendiffe renz ierung  wird dabei e rkennbar :  Lychnis findet sich inner
halb der Goldhaferwiesen vorwiegend in den Lagen um  800 m, Centaurea  und Astrantia  dage
gen an höhergelegenen Standorten um 1100 m ü .M .

Das Vorkommen von Crcpis mollis -  nach O B E R D O R F E R  (1983) T rem ían  des Geranio- 
Trisctctum  -  belegt die enge Verwandtschaft  der Goldhaferwiesen de r  N ordalpen  mit denen 
de r  Mitte lgebirge und des Vorlandes. Die m arkanten  Unterschiede in Standort (Klima, U nte r
g rund) und Differentialartenspektrum rechtfertigen jedoch eine Wertung der beiden Gesell
schaften als getrennte, eigenständige Assoziationen. Die  Lychnis-rcichcn  Bestände können  d a 
bei entweder als Übergänge  ode r  als fragmentarisches G  e ra n io-Tris et et u m  gewertet werden, d e 
nen die  beiden Assoziations-Diffcrentialarten P hyteum a  nigrum  und  Crcpis mollis fehlen. Für 
die Bestände der  Sp. 1 - 3  wäre die Beibehaltung de r  ursprünglichen Bezeichnung Astrantio-Tri- 
sete tum  Knapp 1951 zu befürworten.

Innerhalb dieses Asirantio-Trisetetum  läßt sich eine Ost-W est-D ifferenzierung erkennen: 
die am weitesten im O s te n  gelegenen Bestände des Semmering w erden durch  das Vorkommen 
von Cruciata glabra , Cardaminopsis halleri und  K nautia  drym eia  gekennzeichnet und können 
somit als geographische Untereinheit be trachtet werden. Cardaminopsis halleri wird von 
O B E R D O R F E R  als Differentialart  de r  Goldhaferw iesen  des Böhmerwaldes gewertet.

2. 2. Die Goldhaferw iesen  der  Zentral-  und Südalpen (Tab. 3, Sp. 6 — 22)

Die h ohe  Stetigkeit von Crocus albiflorus kennzeichnet die Goldhaferwiesen der Zentrala l
pen (Sp. 6 -  18) gegenüber denen der N orda lpen ,  und innerhalb dieser Gesellschaftsgruppe läßt 
sich an H a n d  einer großen Anzahl präalpiner und alpiner Differcmialarten eine ausgeprägte  
G liederung mit einer großräumigen Ost-W est-Abfolge e rkennen. Am auffälligsten ist die an 
P hyteum a halleri und  C am panula  rhomboidalis  kenntliche Differenzierung in O s t -  und West
Zentrala lpen. Crcpis pyrenaica  greift jedoch teilweise von den Westalpen auch in den Ostteil  des 
Gebirges über. Außerdem finden sich kleine, aber  m arkante  regionale Ausbildungen („G ebiets
ausbildungen“ im Sinne von SC H W A B E  1985) im Paznaun-Tal (Sp. 6), in der  Davoser Gegend 
(Sp. 9 —11) sowie im Schanfigg (Sp. 14).

Diese floristisch und geographisch von denen der  N ordalpen  deutlich unterschiedlichen 
zentralalpinen Goldhaferw iesen  lassen sich ebenfalls als eigenständige Assoziation abgegren-
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T abe llo  ?  г S enec io  t lv u le i  Is- U io c ro p h y llim  h lra u tu m -ü u B Q l lb C lia r t  und Chaurophy llo-Rûnuficulotum  Oüurd. 1 9 5 ?  
Im lloyot lechen  Wold

Auf noi ine-Ni «»»по 1 01 02 03

0,

04

I

05 Oü 07 00 09 10

a2

11 12 13 14 15

b

16 17 10 1 B
Ib i i t iH o m w  ( д It i m) 04 ß7 94 94 G2 77 У1 7 4 95 103 103 95 103 90 100 75 09 8 8 0 9
A r te n / e M 15 IB 17 17 20 20 20 24 11 12 12 14 10 13 14 16 21 . ' 2 3

01 f f e t c n t l a l a r l e n  
'jo n e c la  r l w u l e r l s  
I  n u l s e l u n  «> 1 w e l icu n  
L e i« »  n ig ra  

CM ft (. 'ruH um iiy1 lo-ltatftjncule 
IlnlHinCulwn f lC O i l l t l f o l  In «

Ch. I) V . О, к
O yim otl« P f l lU B t t lS  mj<j, 
Cal Um p a lu n U  ln 
Hi «hu« acetosa 
Polygonum b is to r t a  
Hniutnculua « e l la  
C ie p ls  paludosa 
A lopet:ulue p ia t im e lo  
Poe t t l l / l « l lo  
A n g e lice  s y lv e B t t le  
(.ai domina p ia to n a l в 
C l l  siti!» [ le lu s t te  
Pon p iá le o s le  
(.<illi»n u llg ln a e u s  
I (Ju lnu lun ( in lu a t i ia  
l o s t u c a  p r e t e n s i »  

lib i ly «  A itón
Choerophyllian h ir s u to »  
Menomi t le  vu lg a r I b oyy. 
Uos< (mmpnlo ce sp ito so  
Ür. lip a s  s y lw a llc u s  
Juneun o f f unos 
CardemIn e  смоге
Hüne« o l it o s i  feil lue 
Í 111pendulo  aimer le  
C ete«  b ri/a ld o n  
AnUionenthuti odotaluifi 
I lut ne 1 «««и o|rfiondy 1 i i«i‘ 
V io le  p e lo s ità  
P ic e e  e *c e ls a  Ju v .
•Jllene  d io ic o  
(.«1 uopo lu te  t r a h i t  
U t i l e «  d io ic a  
M c e l  l a  uutrte 
P a te n t  11 le  e r e c t *
Cere«! p e n lene  
Ranunculus »opens
Cete* conoscano 
U e c t y l lo  g lo m ila t«
L a ilam  «<il luijii 
Cola« ro s tro te  
A Jugo rep lano  
C re p is  mol 1 lo  
Ariamone nemoroso 
A g ios L is  cen in e  
S t e l l a r l e  nemoru*

Pinose
'ip»in(jnun sau e r  (О вин  
I I I  achy ttiec lis i r iu n ia t e

2. « ; 
1.1 
1.2 
1.1 

1 . 2

1 . 2  ' 
2 . 2

1.1 ♦ 1.11.1
1.1 1.2 1.1 2.1 2 
1.1 . . 1 , 1 1

<i,3 3

2 ♦
2 1 .2

J# 1 *  I n  I

02: A Jugo tep tons . .  tour, r i v e la  ♦ , A lnas g lu t in o s a  Ju v . . .  03: Rhytld lo d e lph ue  aquarroaue +. 04: Сагид 
f le e t .«  . .  0*.: '.{rfuiqntei f u l l« «  2 ,2 , Im v jt ltjn s  n o ll- ta n g e io  2 .1 , Calam agrOBtIn v i l lo s a  1 .2 , ChryeoBplenlum  
oppos l i  1Го 11 am 1 ,2 . «n i »r. unduletun  1 .1 , O r y o p to ib  Г Ш и - т я в  1 , 1 , |»lnl um punctoturn ♦. V a cc in im i m y r t l l l u s  
* , U «« l le  e c e lo s e l le  . .  ÍMJ : J  uncus f l l l f o r m ln  1 ,1 , Acor pnoudopialtinua Ju v . ». 07: A c jro s tb  s t o lo n if e r a  
‘i'JU . 1.-1. Ai h l 11«>« m lll i if u l lu m  ♦. UH: Voron lce  clmmaudryo 1 .1 , Ranunculus aurlcomus agg. + , Lu /u la  cannes 
t r i s  . .  O a c t y lo r h l i«  m acula la  L ych n is  П о в -CUCull » . 1ü¡ P u la s ltu s  « lbua  2 .2 . 15: Pliytuuma nlgrum » . 
11)1 C lr a lu a  h e te ro p h y l lu *  2 .2 , Rubut ldeeus 2 . i ,  '..»nodo fu c h s l i  1 . 1 , P e t a s lt e s  hyb ridue +. 1 7 : D u cty iò -  
rh l/o  m e ja llB  ». 16: V ie  lo  sopii*» ». 1ÜI Lytnrum  s a l ic o r  le  •», Gallum p a lu s tre  », EquLautun f l u ù l o t l l «  +"

Aufnnhmeorte zu Tabelle 2: Chaerophyllo-Ranunculetum und 
Senecio rivularii-Choerophyllum hireutum Gesell
schaft dea Bayeriachen Waldes

01: Kreuzatraßl, 14. 6. 1984, 640 m ü. H., Kristallin.
15 qm, Deckungagrad К 95 %.
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02: Tal des Großen Regen unterh. Bayerisch Eisenstein« 
14. 6. 1984, 670 m ü. M., Kristallin, 15 qm, 
Neigung 5* SO-Exposition, Deckungsgrad S: 1%, K: 
954.

03: Mooshütte unterh. Brennes, 14. 6. 1984, 940 in ü.
M., Kristallin, 25 qm, Deckungsgrad К 95%.

04: Mooshütte unterh. Brennes, 14. 6. 1984, 940 m ü.
M., Kristallin, 14 qm, Neigung 5* NNW-Exposition, 
Deckungsgrad К 80% M 20%.

05: Regental unterh. Regenhütte, 24. 6. 1984, 625 m ü.
H., Kristallin, 20 qm. Deckungsgrad К 70% M 20%.

06: Waldh&user, 15. 6. 1964, 770 m ü. M., Kristallin,
24 qm, Neigung 1« SW-Exposition. Deckungsgrad К 
80%.

07: Mooshütte unterh. Brennes, 14. 6. 1984, Kristallin,
20 qm, Neigung 2* N-Exposition, Deckungsgrad К 
99%, M 5%.

08: Wiesen zw. Jungmaier- und Spiegelhütte, 14. 6.
1984, 740 ro ü. M., Kristallin, 20 qm, Deckungagrad 
К 95%.

09: Vorderf irmiansreuth, 16. 6. 1984, 950 m ü. M., 
Kristallin. 25 qm, Deckungsgrad К 95%.

10: Mitterfirmiansreuth, 15. 6. 1984, 1030 m ü. M., 
Kristallin, 25 qm, Neigung 10*, O-Exposition, 
Deckungsgrad К 99%.

11: Mitterfirmiansreuth, 23. 6. 1984, 1030 m ü. M., 
Kristallin, 20 qm, Deckungsgrad S 5%, К 99%.

12: Vorderf irmiansreuth, 16. 6. 1984, 950 m ü. M., 
Kristallin, 15 qm, Deckungagrad К 90%, M 20%.

13: Mitterfirmiansreuth, 15. 6. 1984, 1030 in ü. M., 
Kristallin, 25 qro, Neigung 5* O-Exposition, 
Deckungsgrad К 90%.

14: Phillipsreuth, 16. 6, 1984, 920 m ü. M., 
Kristallin, 15 qm, Deckungsgrad К 95%.

15: Mitterfirmiansreuth, 23. 6. 1984, 1000 m ü. M., 
Kristallin, 15 qm, Neigung 3° 0-Exposition, 
Deckungsgrad К 90%.

16: Spicking, 15. 6. 1984, 750 m ü. M., Kristallin, 15 
qm, Deckungagrad S 10%, К 95%.

17: Phillipereuth, 16. 6. 1984, 900 m ü. M., 
Kristallin, 20 qm, Deckungsgrad К 95%.

18: Vorderfirmiansreuth, 23. 6. 1984, 890 m ü. M., 20 
qm, Deckungsgrad S 1%, К 90%.

19: Vorderfirmiansreuth, 23. 6. 1964, 890 m ü. M., 25 
qm, Deckungsgrad S 1%, К 95%.
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I alio 11 u 1 ! ff leutetun riaunncentle Ooqhi 19?? und Aetrantlo-Trleotötum Knapp 1951

'•(us I tori-Ni/rn»I 
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Tabelle 3 Triaetetum flavescentis und Astrantio- 
Trisetetum

6 Aufnahmen aus dem Semmerlng/Ostalpen von Hundt 
& Hübl (1985).

33 Aufnahmen aus den Nordalpen von Oberdörfer 
<1983) nach Knapp (1962), Siede (1960) und 
Oberdörfer (n. p .).

66 Aufnahmen aus dem Vorarlberg und dem Allgäu 
von Knapp & Knapp (1952).

7 Aufnahmen aus Toggenburg (NO-Schweiz) von 
Marschall (1947).

13 Aufnahmen aus Appenzell (NO-Schweiz) von 
Marschall (1947).

29 Aufnahmen aus dem Paznauntal (W-Ostorreich) 
von Dierschke (1979).

19 Aufnahmen aus Weißtannen (O-Schweiz) van 
Marschall (1947).

22 Aufnahmen aus dem Pr&ttigau (O-Schweiz) von 
Hundt (1985) ("Crépis biennis-Trisetum fla- 
vescens-Gesellschaft").

13 Aufnahmen aus dem Landwasser- und Albulatal 
(Graubünden) von Hundt (19B5) ("Trisetum fla- 
vescens-GesellschaftM ).

28 Aufnahmen aus der Davoser Umgebung von Hundt 
(1985) ("Crepis biennis-Trisetum flaves- 
cens-Gesellschaft").

38 Aufnahmen aus der Davoser Umgebung von Hundt 
(1985) ("Campanula scheuchzeri-Trisetum
flavescens-Gesellschaft").

21 Aufnahmen aus dem Schanfigg (Graubünden) von 
Beger (1922/23).

17 Aufnahmen aus dem Oberen Leventina (Tessin) 
von Marschall (1947).

24 Aufnahmen aus den Urner Reußtälern von Schmid 
(1923).

21 Aufnahmen aus dem Tavetsch (Zentralschweiz) 
von Marschall (1947).

24 Aufnahmen aus Saanen (W-Schweiz) von Marschall 
(1947).

6 Aufnahmen aus dem Val d 'Herens/Wallis von 
Marschall (1947).

15 Aufnahmen aus dem Unterwallis von Gams (1927).
8 Aufnahmen des Verfassers aus den Südalpen.
5 Aufnahmen aus dem Valsorey/Wallis von Guyot 

(1920).
16 Aufnahmen aus der Unteren Leventina (Tessin) 

von Marschall (1947).
25 Aufnahmen aus den Seealpen von Lacoste (1975).
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/ eli, und i". erscheint sinnvoll, für diese den ursprünglichen, in ihrem Verbreitungsgebiet ge 
prägten Namen Trittle lum  J law icenlis  Beger 1922 beizubehalten.

In den Südalpen treten Crocili albiflom s  und nach Westen zu -  Campanilla rliom hnidalis  
zurück. Kigene, einheitliche Differcnlialarlen scheinen für die Gesamtheit dieses G ebirgsab-  
sclinitlcs nicht mehr vorhanden zu sein, so dali die Bestände nur noch als fragmentarische A us
bildung des Ir iic lc IH inß ivcuvM H  betrachtet werden können. In den Seealpen (Sp. 22) d ringen  
die in Mitte leuropa nur  an trockeneren oder  bestenfalls wechselfeuchten Standorten v o rk o m 
menden M enni atbam aiiiiciim  und H u-raaum  cym osum  ein; sie kennzeichnen hier eine m ö g 
licherweise weiter verbreitete (Südwestalpen- ?) Ausbildung.

DII KSt I I KI  (IVS1) grenzte die Goldhaferwiesen insgesamt als eigenen U nterverband 
(C am panillo-H iictcnion) von denen der  europäischen Mittelgebirge und  der Karpaten ab. Ins-

Tdtinllu 4 : Munición alpini Klika ft Hadac 1944 - Alpenampfex fiuren

Aufnehma-Nurwmil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Auf nafimun/ahl 2 16 13 4 43 20 6 7 15 20 11 7 13 4 В

Di A,U
RuflWx eiplnue 2 70 46 4 1П0 50 83 1U0 80 100 . 71 100 4 90 

Dlfratontlalaitan
Aconitum teurlcun ........................1 0 0 ....................................
Sanaclo subalplnus ........................1 0 0 ....................................
Euphorbln villosa ........................1 0 0 ....................................
Ralbaran vulgaris ............................ 1 0 0 ...............................
Agi util ln gigantón ............................ 1 0 0 ................................
buñuelo dip I nut) ................................. 47 100 1 DO .
Pittasi tan al bus .......................................... 55 86 30 1
Sanar, lo Tuche 11 .......................................... 63 . . .  30
ClcurblLa alpina . . . .  2 ........................86 . 1 .
CurilAurea montana ...............................................71 . ,
Myrrh la odorata ................................................... 60 . .

Ohl ly« Ar tun
Urtica dioica 2 50 61 4 76 . 83 2S 66 90 78 100 100 2 90
Oiaaiophyl lum hlreutun 2 10 38 4 60 . 67 43 40 40 100 43 70 4 50
Taraxacun officinalis 1 30 54 1 14 70 . 14 60 1 0 . 14 33 , 70
Garnnlum aylvatlcum 2 10 28 1 34 . 83 . 20 20 22 88 60 2
Minim* alpastr Ib 1 30 46 . 46 7 0 67 , 47 50 . 29 70 1 90
Stallai ln nemorum 2 30 46 . 64 . 100 4 3 7 3 90 11 86 33
Ranunculue rapane 1 70 . 3 50 . 50 57 . 45 22 100 69 1 !
Ouschampeln caspi tosa . 50 31 3 37 . . 14 33 55 11 57 22 70
Aichamil la vulgaris agg. . 70 77 4 78 70 33 . . 65 11 100 60 2
PlyoBotln sylvatica agg. 1 50 100 2 26 . 50 . 53 20 . 57 . . 30
Galuopsla totrahlt . . 61 1 23 . . . 33 20 22 14 46 1
Aconitum nopollus agg. 2 50 46 . 22 . . . 66 90 44 43 
Huracluum sphondyl lum ssp.

alegaría 2 . . . 35 . . . 27 45 33 B6 60 2
Poe alpino . 70 69 1 26 . 67 . 66 25 . 43 .
Paucudanum O*truthlum . 1 0 1 5 1  2 . . . . 1 0 .  29 76 2
Poe supina . 90 . 48 50 . 43 66 70 , 43 15 .
Veratrum albt*» . 10 . . 28 . 10D . 13 55 . 71 15 50
51 lane dioica . . 69 . 28 . . . 60 45 33 86 60 2
Rumen oblimi fol lus . . . 1 32 . 67 100 . 20 22 14 30
Cpilabium alpestre 2 70 . . 37 . 100 . 40 55 . 43
Uufonlca »urpy I Ilf olio . 10 30 . 24 10 . . 40 25 . . , ] 30
Lomlum moculatum 1 . . 1 24 , . . , 25 1 1 .  1 5 .
Chunopodlim bonua-henr. 2 . 9 . 17 . 53 30 , 33 *
Adenoatylas all latina . . . . 16 . 17 . 20 25 11 . i
Hutu is Idaaun . • 7 . . , , 5 44 , 3g 2
CnifJuus par annata . . , , 16 . . . . 10 33 . 22 . 70
S a n a d o  nomorensle agg. . 10 . . 16 . . . . 20 . 71
Ranunculus aconitifolius . . . .  24 70 . . .  20 . . 3
Gopnulla bursa-pasIor Is 2 1 0 ................................................... ....
Anthrlacuo oylvostria . . . 1 26 . . , , 5
Uactylla glomurnla . . .  1 ................................. 46 4
Ruma* acatoaa .......................................... 11 . 76 1
Col urn coivi . . . . 14 . . . . 15 . 14
Alchomllla alpina 2 ................... 6 7 ...................... !
Ayr op y I on conlnun . . . .  7 . 5 7 ................... ]
PalaallüB hybridua . . . . . . .  43 . . 11
Aayofiodlun (xxlagroila .......................................... 11 . 60 !
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besondere die markanten Unterschieden zum  Umland, z. B. zum  m ontanen Gvratiio-Trisctc- 
tu m ,  die vor allem auf den Vorkommen alpiner Florenelememe beruhen, lassen eine solche geo
graphische G liederung oberhalb der Assoziationsebcne zu. Das Astrartlio-TrisctutHni und das 
Trisctctum flavcsccntis ergeben sich darin als zwei gut charakterisierbare, geographisch sauber 
getreu me Assoziationen.

3. Gesellschaften des Kumicion alpini Klika & Hadac 1944

Alpcnampferbcstände besiedeln im allgemeinen gut durchfeuchtete  bis rieselnasse, eutro- 
phierte Standorte, vor allem Vieh- und Wildlager sowie Bachufer und Sickerrinnen in Bereich 
intensiv bewirtschafteter Almen. Die  Gesellschaften des in seiner syniaxonom ischen Z u o r d 
nung ungeklärten Verbandes kom m en meist in der subalp inen, seltener auch in der h oc hm on ta 
nen und m ontanen Stufe vor.

Zum indest innerhalb  des Alpenraumes ist der Aufbau des Verbandes und seiner wichtigsten 
Assoziation, des R um icctum  alpini Beger 1922, relativ einheitlich, ln Tabelle 4 sind die Gesell
schalten des R um ino ti alpini, in Tabelle 5 li inzelaufnahmen der m ontanen  Scnccio a l pin  и s- 
C baeropbyllum  /ms/m/w-Gesellschaft zusammengefaßt,  in der  zw ar der  schw erpunktm äßig  in 
g rößerer H ö h e  vorkom m ende Alpenam pfer fehlt, gleichwohl kann aufgrund de r  A rtenkom bi-

Zu Tabelle 4 : Runicion alpini

01: 2 Aufnahmen aus den Karawanken von Aichinger
<1933).

02: 16 Aufnahmen aua dem Dachstein von Pignatti-Wikua 
(1958).

03: 13 Aufnahmen aus den Lienzer Dolomiten von Wikua
(1966).

04: 4 Aufnahmen aua Osttirol von Brandes (1979).
05: 43 Aufnahmen aua den Nordalpen und Schwarzwald 

von Oberdörfer (1983).
06: 20 Aufnahmen aus den Nordalpen von Hegg (1965).
07: 6 Aufnahmen aus dem Grimminggebiet von

Hopf linger (1957).
OB: 7 Aufnahmen aus dem Allgäu von Müller in

Oberdörfer (1983).
09: 15 Aufnahmen aus dem Schanfigg von Bogar 

(1922/23).
10: 20 Aufnahmen aus den Nordalpen von Oberdörfer

(1983), Rumicetum alpini senecietoeum alpini.
11: 11 Aufnahmen aus den Nordalpen und den Vorland 

(Adelegg) vom Verfasser.
12: 7 Aufnahmen aus den Nordalpen von Oberdörfer

(1983) aus Lippert (1966) und Müller (n. 
p.), Rumicetum alpini petaaitetosum albi.

13: 13 Aufnahmen aua der Tachechoslowakei von Kopecky
& Hejny (1971).

14: 4 Aufnahmen aua dem Pranzöaischen Zentralmasaiv
vom Verfasser.

15: 8 Aufnahmen aus den Südkarpaten von Puecaru-
Soroceanu et al. (1981).
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nation und der Verbandskennart  Scnccio a l pin ns die Gesellschaft zwanglos dem R um ic ion  
alpini zugeordnet werden. I 'ine Zusammenfassung mit dem R um icetum  alpini auf A sso / ia -  
tionsebene ist aber aufgrund des l ehlens der einzigen und im allgemeinen auch s trukture ll  
dominierenden C harakterar t nicht möglich. Auffallend ist die Bindung der Scnccio a lp inus-  
t  'hticrophyllum  Gesellschaft an humide Lagen und kalkreichen U ntergrund ; sie
wurde bisher nur  in den N ordalpen und im Adelegg gefunden (Tab. 5), wobei mit den be iden  
Ausbildungen von <Aconitum n a p d h n  (b) bzw. M yosoton aejuaticum  (a) auch ein H ö henef fek t  
bemerkbar wird. HKhSINSK V ( 1965) belegt das Eindringen von Scnccio alpinas aus den N o r d 
alpen in den westlichen, I ult leuchten "I eil des Vorlandes, und innerhalb  dieses Arcales ist ein u m 
fassenderes Vorkommen der Gesellschaft wahrscheinlich, zumal die Vegetationseinheit ve rm u t
lich durch dicTätigkcil des Menschen in ihrer Ausbreitung begünstigt wird.

Tabelle S : Senecio alplnus-Cnaerophyllun hlrsutum-Gesellschaft

Aufnahme-Nummer 01 02 03 04 OS 06 07 0B 09 10 11
MeereehOho (x 10 m) 90 90 90 95 97 97 106 110 110 150 150
Artunzahl 9 9 26 11 14 17 12 15 22 12 18

Senecio alplnua 2.2 2.1 2.1 1.2 2.2 2.2 3.1 1.2 2.1 3.3 3.2
Dlfferentloloiten

Impollina noli-längere 2.2 + 1.1 1.1
Myosoton equalleum 1.1 2.1 2.1 2.2
Aconitum паре П и в  agg. , 1.1 1 .2 1.2 1 !i

Ubrlgu Al tun
Choerophyllum nlrautuni 3.2 3.3 3.4 4.5 4.5 4.5 2.3 3.4 3.3 2.3 2.1
Stochya fyluetico 1.1 + 4 4* 4 + 1.1 1.1 1.1
Urtlca dioica 4- 2.2 1.1 1 .1 2.1 + 2.2 2.2
Senecio fuchsll 2.2 4 1.2 2.2 + 1.1 +
Mentita longlfolla 4- 1.2 1.1 + 2.1 1.2 +
Clraluni oleracei/n ♦ 1.1 1.2 + 1.2 2.1
Putao lino albua 4 1.2 ♦ + 1.2
Myoootla palustrlo agg. ♦ 4 + +
Rubu» l rjaeuö 4 + 2.1 +
Oiyopterla flllx-тав 4 •f . +
Knaul la dlpaoclfollo 1 .1 4- , 4-Сгepla paludosa ♦ . 1.1 4
C o l m a  palustri a 1.2 2.1 1.1
Athyrlum flllx-fumlno 4 + 4
Catduun pei nonato + 1 .1

*SI lune dioica + +
M  Brachytheclum rlvulore «■ 1.2

Chryaooplonium apec. 1 1.1
Cai dami ni* amara 1.1 4
Voler lana officinal la ■« +
Galвора la telrohlt 4 ’
Ranunculus repena 4 1.2
Saxifraga rotundlfolla 4 +
Meiacluum aphondyllum 2 11 1.1

aap. elegana
Geranium aylvatlcum , + 1.1
flattant la major + 1 .1
Campanula trechellum +
Sileno vulgar la + +
fiume* odtualfollua 1.1
Lomluft» album
Poa trivial Is ♦ 4-
i Jü 1 * irt:
02: f. qui sei um lulmotoja 2.1. 03: Deschampa lo coapltosa 1 . 2 ,  Equlsetum palu- 
atre«, Primula rial loi ♦# Geranium roberilanum ♦, Rumex acetosa Angelica 
aylvealr la «i Hot del y muß о и го р а е и а  + , filipendula ulm.ii la +, Mnlum punctatum 
*, Miilin unduláis «. Oli: Adunoatylea all lar lau ♦ , Carex remota +, Ranunculus 
aurlcoffluft ago. • , Marchantía polymorphe 4 , 07: ChrysosplonLuni alternlfolium 
1.1, Vlcla auplum ♦. OB: Ooctylls glomerota 1.1, Lemlum maculatum +, Alchemllla 
vulgati» agg. «. 09: Pelosi tee hybrldus 1.1, AogopDdlum podagrarla ч, Dactylo- 
thlzo majal la •, Aopurula arlalala +. 10: Mentha arvenala +, Ranunculus acrls 
«, Geum rivale «. 11: Stellarla numoium 1 .1 , Lplloblum nutans*, Trifolium 
ptalunne *.
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In Tabelle 4 lassen sich folgende geographische und standörtl iche Untereinheiten der Gesell
schaften des Rum icion alpini abgrenzen :

1 - 6 :  D as  Rumicetum alpini ly pianti ist als t ren n a r ten fre ie  A u sb i ldung  im gesam ten  n ö rd lich en  un d  / с и п л  
len A lp e n ra u m  weitverbreite t.
7: Im osta lp inen  G rim m in g g c b ie t  ist c inc  A u sb i ldung  m it  Aconitum i,inficimi, Scnccio subalpimts u n d
l.uphorbia villosa erkennbar .
H; h in«  s tan d ö r t l ich c  A u sb i ld u n g  n ä hrs to ff re iche r  Bachufer w ird  d u rch  Har bar vu vulgaris und  
gigantea d ifferenziert .
V -  11 : Senecio alpinas ist in n erh a lb  des  Areales d e r  Gese llschaf t  nul die N o r d a lp e n  un d  das westliche A lp e n 
vo r lan d  besch rän k t ,  wobei  im  tiefer  gelegenen Bereich (Sp. 11) das Rumicetum alpini d u rc h  die Senecio 
rivularis-Chaerophyllum hirsutum-G esellschaft  (Tab. 5) e rse tz t  w ird .  Auffallend ist auch  h ie r  d ie  h o h e  
S tetigkeit  des in zahlre ichen  H o c h s ta u d e n f lu re n  d e r  N o r d a lp e n  häufigen  Scnccio Juchsii.

Aufnahmeorte zu Tabelle 5: Senecio alpinua-Chaerophyllum 
hirautum-Geael1schaft

01: Gfälltobe1/Adelegg, Württ. Allgäu, 3. 9. 1987, 970 
m u. H., Nagalfluh. 50 qm, Deckungagrad К 95%.

02: Gfill tobe1/Adelegg, Württ. Allgiu, 3. 9. 1987, 970 
m ü. H., Nagelfluh, 50 qm. Deckungagrad К 95

03: Gfälltobel/Adelegg, Württ. Allgäu, 3. 9. 1987. 950 
m ü. M., Nagelfluh. 20 qm, Deckungagrad К 99 %.

04: Eiaenbacher Tobel/Adelagg, Württ. Allgäu, 3. 9.
1987, 900 m ü. M., Nagelfluh, 20 qm. Deckungagrad 
К 70 %.

05: Kürnach-Oberlauf bei Wegacheidel/Allgäu, 3. 9.
1987, 910 m ü. H., Nagelfluh, 20 qm, Neigung 2°,
О -Exposition, Deckungagrad 90 %.

06: Kürnach-Oberlauf bei Wegacheidel/Allgäu, 3. 9.
1987, 920 m ü. M., Nagelfluh, 10 qm,
Deckungagrad 90 К %.

07: Ammertal oberh. Schloß Linderhof/Bayer. Alpen, 6.
8. 1984, 1060 m ü. M., Dolomi tachotter, 20 qm, 
Deckungagrad К 80 %.

08: Lähn/Tiroler Alpen, 8. 8. 1984, 1100 m ü. M., 
Dolomit, 20 qm, Neigung 3* N-Expoaition, 
Deckungagrad К 90 *.

09: Lähn/Tiroler Alpen. 8. 8. 1984, 1110 m ü. M., 
Kalkachotter, 20 qm, Neigung 5° N-Expoaition, 
Deckungagrad К 80 %.

10: Ehrwälder Alm/Tiroler Alpen, 14. 8. 1984, 1520 m ü.
H., Hauptdolomit, 10 qm, Deckungagrad К 100 %.

11: Ehrwälder Alm/Tiroler Alpen, 14. 8. 1987, 1520 m ü.
M., Hauptdolomit, 15 qm. Neigung 8° NW-Expoaition, 
Deckungagrad К 80 4.

331



12: In holier  gelegene Bestände d e r  N o rd a lp e n  (u m  1 5 0 0-1600  m ü. M.)  d r in g en  schließlich h o c h m o n ta n -  
subalp ine Arten  wie Cicerbita alpina o d e r  Centaurea montana ein. Diese  d am it  andeu tungsw eise  s ich tb a re  
A usbildung vermittelt  zu den H o c h s tau d e n f lu re n  des Adenostylion. Ü berd ie s  e rre ich t  h ier  die  in d e n  g e 
samten N o rd a lp e n  u n d  d e r  Böhm ischen  Masse v o rk o m m e n d e  Pctasitcs albus ihre höchs te  Stetigkeit ,  was  
m öglicherweise  auf eine enge  Verzahnung  m it  Waldgesellschaften zu rü c k z u fü h re n  ist.
13- 15: A ußerha lb  d e r  A lpen w ird  d ie  Gesellschaft floris tisch uneinheitl icher.  D e n  zentra la lp inen  B e s tä n 
den am ähn lichsten  sind n o ch  d ie  d u rch  Myrrbis odorata d iffe renz ier ten  tschechos low ak ischen  A lp c n a m -  
pferf luren  (Sp. 13), Geranium phacnm  k ennzeichnet  die bachbegle itenden Bestände des F ra n zö s i sch e n  
Zentralmassivs  (Sp. 14), w ährend  in den  K arpa ten  d ie  Gesellschaft  m it  e iner  h o h e n  Stetigkeit  (Sp. 15) vo n  
Senecio fuebsii Parallelen zu den  B eständen  d e r  N o rd a lp e n  aufweist.

4. G esellschaften des A denosty lion  all iariac B rnu n -B la n q u e t  1948

A l p c n d o s t - 1  l o c h s t a u d e n f l u r e n  b e s i e d e ln  f e u c h t e  S i c k e r r i n n c n  u n d  B a c h s ä u m e  in  d e r  s u b a l 
p i n e n ,  s e l t e n  a u c h  b i s  in  d i e  a lp i n e  S t u f e .  D u r c h  d e n  E i n t r a g  a u s  d e r  U m g e b u n g  s in d  d i e  S t a n d 
o r t e  n ä h r s t o f f r e i c h ,  w e n n g l e i c h  n i c h t  in  so  h o h e m  M a ß e  w i e  d i e  d e s  Rum icion alpini. H o c h 
w ü c h s i g e  u n d  g r o ß b l ä t t r i g e  F o r m e n  d o m i n i e r e n ,  n e b e n  Adenostylcs alliariac e r r e i c h e n  v o r  a l 
l em  Pcuccclanntn ostrH tbw m , Hcraclcum rnontannm , Ranunculus platanifolius  u n d  b i s w e i l e n  
a u c h  R tnncx alpinas  h o h e  S t e t i g k e i t .  I n  d e r  ü b e r w i e g e n d e n  M e h r z a h l  h a n d e l t  es  s ic h  d a b e i  a l s o  

u m  p r ä a l p i n - a l p i n e  A r t e n ,  d i e  v o n  d e n  P y r e n ä e n  ü b e r  d a s  F r a n z ö s i s c h e  Z e n t r a l m a s s i v  b i s  z u  

d e n  A l p e n  u n d  K a r p a t e n  v e r b r e i t e t  s i n d .  A l p e n d o s t - r e i c h e  G e s e l l s c h a f t e n  w u r d e n  v i e l f a c h  
u n t e r  d e n  N a m e n  C iccrbitetum  alpinac, A d  с n os t y  lo-Cicerbite tu m  e tc . ,  g e h ö l z r e i c h e  B e s t ä n d e  
z .  T. a ls  A ln ctu m  viridis b e s c h r i e b e n ,  w o b e i  d i e  n a m e n g e b e n d e n  A s s o z i a t i o n s c h a r a k t e r a r t e n  

b i s w e i l e n  g a n z  f e h l t e n .  W e d e r  im  F r e i l a n d ,  n o c h  a n  H a n d  d e r  T a b e l l e  l a s s e n  s ic h  d i e s e  G e s e l l 
s c h a f t e n  a b e r  e i n d e u t i g  t r e n n e n ,  u n d  s o w o h l  Cicerbita alpina, a ls  a u c h  Ainus viridis m ü s s e n  
w o h l  e h e r  a ls  V e r b a n d s c h a r a k t e r a r t e n  g e l t e n .  A u s  d i e s e m  G r u n d  w u r d e  a u f  d i e  ä l t e r e  N o m e n 

k l a t u r  v o n  P A W L O W S K 1  e t  al.  (1 9 2 8 )  z u r ü c k g e g r i f f e n  u n d  d i e  A l p e n d o s t - H o c h s t a u d e n f l u r e n  
d e r  A l p e n  i n s g e s a m t  a ls  „Adcnostylctm n alliariac“ z u s a m m e n g e f a ß t .

Tabelle 6 zeigt die  gute  Charakterisierbarkeil des Adcnostylion  an H a nd  seiner zahlreichen 
Verbandscharakterarten sowie die  ausgeprägte  regionale Gliederung der  A lp e n d o s t-H o ch s tau 
denfluren :

1 - 2 :  A Ip en d o s t -B estän d e  m it  h o h e r  S te tigke it  von  Lúzala desvauxii sind auf P y re n äe n  un d  F ra n zö s i sch e s  
Zen tra lm ass iv  b e sch rän k t .  Sic w erden  von B R A U N - B L A N Q U F . T  (1948) als e igenständiges  Peuccdancto- 
Lu/.ulctum desvauxii ab g eg ren z t ,  u n d  dies ist zu m in d e s t  fü r  d ie  P y rcn äen -B es tän d e  gerech tfe r tig t,  d a  sie 
sich g eg en ü b er  d e n e n  d e r  A lpen  s o w o h l  p h y s io g n o m isc h  d u rc h  d ie  D o m in a n z  von Peuccdaruim ostru- 
thium, als auch  ök o lo g isch  d u rc h  ihre  B in d u n g  an ricselnasse Q u e l ls ta n d o r te  un tersch e id en .  Als reg ionale  
D iffe rentia la r ten  k ö n n e n  h ie r  Aconitum pyrenaicum un d  Gentiana bitrseri gelten.
3 -  4: Weitere  A u fn ah m en  aus Z en tra lm ass iv  un d  C ev en n en  werden  d u rch  Arabis cebennensis u n d  ( re g io 
nal) Senecio fuebsii gek ennze ichnet .
5 -  10: ln  den  A lp e n d o s t-H o c h s ta u d e n f lu re n  de r  Süd w cs t-A lp cn  f inde t  sich rech t  häufig  die s ü d w e s ta lp in e  
Hugnenmia tanaceti folia, d ie  jedoch  au fg ru n d  ih re r  ge ringen Stetigkeit  zw a r  n ich t  als ech te  D iffe ren tia la r t ,  
so  d o c h  als k en n z e ic h n e n d e  Art  e iner  W csta lpcn-U ntc re inhc it  be trach te t  w erden  kann .  Im süd lichen  Teil 
des  G eb ie te s  t re ten  d a rü b e r  h inaus  Hieracittm prenantboides un d  Cirsi um montanum  sowie Pbytcuma ova
tion h inzu .
II 14: In den  f ra n z ö s is c h e n  u n d  Schweizer  Voralpen f inden  sich ein ige a rtenä rine rc ,  t re n n a r te n f r e ie  B e 
stände.
1 5 -  17: D ie  B es tände  d e r  S chw eizer  Z e n tra la lp e n  w erden  d u rch  Pbytcuma uvatnm sow ie  d u rc h  Aconitum 
paniculatum und  Pedicularis recutita d iffe renz ie r t .
IS 19: W äh ren d  d ie  A l p e n d o s t-H o c h s ta u d e n f lu re n  d e r  S üda lpen  im  allgemeinen t re n n a r ten fre i  s ind  (Sp. 
IH), ist in den  süd ö s tl ich en  Voralpen  a n d eu tu n g sw e ise  e ine  reg iona le  A u sb i ldung  m it  Sco/iolia carniolica e r 
k e n n b a r  (Sp. 19).
2 0 - 2 3 :  Scnccio fuebsii ke n n z e ic h n e t  reg iona l  d ie  A d enos ty le ten  d e r  N o rd a lp e n ,  findet  s ich  d a r ü b e r  h in au s  
abe r  auch  im Z en tra lm ass iv  un d  in d e n  ös t l ichen  M itte lgeb irgen .  F ü r  d ie  Berch te sg ad en e r  A lp en  ist d ie  
h o h e  Stetigkeit  von  Hcraclcum austriacum typ isch  (Sp. 20).
24 - 25 : In den  h e rcy n isch en  M itte lgeb irgen  w ird  Senecio fuebsii d u rc h  S. ttemorensts ssp. jacqinianus e r 
setz t.
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2 6 - 2 8 :  D ie  A lp e n d o s i-H o c h s ta u d e n f lu re n  d e r  Sudeten  u n d  K arpa ten  w erden  d u rch  Aconitum napcllns 
ssp. hians g ek ennze ichnet ,  ln  d e r  T aira  tri tt  regional Senecio snbnlpinn$ h in zu  (Sp. 28).
2 9 - 3 2 :  D ie  Bestände de r  süd lichen  K arpa ten  w erden  du rch  Hcraclcum pahnatum  d iffe renz ie r t .  Im N o r d -  
teil des G eb irges  scheint die A rt  jedoch  zu  fehlen.

D is k u s s io n

Die im vorangegangenen Ergebnisieil behandelten Hochstaudenfluren  zeigen drei wichtige 
Kategorien geographischer Differenzierungen:
-  Höhenabhängige Vikarianz von Assoziationen („vertikale Differenzierung“ ).
-  Geographische Verbreitungsmuster von Assoziationen („horizontale  D ifferenzierung“).
-  G eographische Untergliederungen innerhalb der  einzelnen Assoziationen.

1. H ö h e n ab h ä n g ig e  V ika r ianzen  von  Assozia tionen

Sowohl innerhalb des Rumicion alpini, als auch des Po ly go no-Tris d io  n  läßt sich eine h öhen 
abhängige Sonderung von Assoziationen erkennen: in der  subalpinen Stufe findet sich hier zum 
einen das R um ice tum  alpini, zum  anderen das Astrantio-Trisctctum  bzw. das Trisctctum f la w s -  
ccntis , in der montanen  und hochm ontanen  Stufe werden diese durch die Scnccio alp inus-C ha- 
cropbyllum  Gesellschaft bzw. das Gcranio-Trisctctum  ersetz t.  In beiden Fallen sind
die standörtlichen und  floristischen Unterschiede zu groß, um die Gesellschaften als reine hö 
henbedingte Untereinheiten de r  jeweils anderen aufzufassen, vie lmehr müssen sie als eigenstän
dige Vegetationseinheiten betrachtet werden. W ährend die Alpenam pferfluren und ihre vikari
ierende m ontane  Gesellschaft in den N orda lpen  sympatrisch Vorkommen, weist die G liede
rung der  Goldhaferwiesen auch eine Vikarianz hinsichtlich de r  Verbreitung der  einzelnen Asso
ziationen auf, so daß es sich dabei offensichtlich nur  scheinbar um  eine höhenstufenbedingte  
D ifferenzierung handelt.

2. Z u  d en  g e og raph ischen  V e r te i lu n g sm u ste rn  der  A ssoz ia tionen

Ein geographischer Ausschluß zweier Assoziationen eines Verbandes wird z. li. bei der 
G liederung der  A lpendost-H ochstaudenf lu ren  in das A dcnosty lctum  alliariac der Alpen und 
das Pcucedaneto-Luzu letum  desvauxii de r  Pyrenäen deutlich. Auch das in West-M itteleuropa 
vorkom m ende  C haerophyllo-R anunculetum  und die auf die Böhmische Masse beschränkte.SV- 
nccio rivularis-C haerophyllum  birsutum -GeseW schah  können hier angeführt werden. Am aus
geprägtesten ist eine solche Differenzierung jedoch innerhalb de r  G oldhaferw iesen, bei denen 
die zentraleuropäischen Mitte lgebirge, die  N orda lpen  und die Zentralalpen jeweils eine eigene 
Assoziation aufweisen.

Die G renzen  der  Verbreitungsgebiete  des R um ice tum  alpini, des A dcnosty lctum  alliariac 
oder des C haerophyllo -R anuncu letum  lassen keine Korrela tion mit dem geologischen U nter
grund erkennen. A lpendost-  und Alpenampferfluren finden sich gle ichermaßen in den kristalli
nen Zentralalpen, den nördlichen Kalkalpen sowie in den Sudeten und Karpaten. Auch das 
C haerophyllo-R anunculetum  besiedelt sowohl die  kalkreichen Schotterflächen des A lpenvor
landes, als auch die Kristallingebiete des Schwarzwaldes und der hercynischen Mittelgebirge, 
ln den einzelnen Gebieten lassen sich zw ar zum  Teil eigene Untereinheiten abgrenzen, doch ist 
die Verbreitung der Assoziationen insgesamt offensichtlich über  recht große Gebiete  hinweg 
weitgehend unabhängig vom geologischen Untergrund .  Eine stärkere Korrela tion mit dem 
Kalkgehalt des Ausgangsgeste ins schein t bei den Goldhaferwiesen vorhanden  zu  sein, die in 
den N o rd -  und Zentralalpen jeweils eigenständige Assozia tionen aufweisen. Diese beiden Ge- 
birgsabschnitte  zeigen aber sowohl hinsichtl ich des Klimas, als auch des Ausgangsgesteins aus
geprägte  Unterschiede, so  daß  in diesem Fall nicht nachgewiesen werden kann, welcher der bei
den Faktoren für die Differenzierung verantwortlich ist.

Bei der Entwick lung  und Ausbreitung der H ochstaudenflu ren  im engeren Sinne überwiegt 
also offensichtl ich de r  Einfluß des Klimas gegenüber dem des geologischen Untergrundes .  
Dafür spricht auch die  starke Bindung aller H ochstaudenflu ren  an hohe  Luftfeuchtigkeit und
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Tabel le  6 : Adenostyl lon o l l i a r i a e  B r . -B l .  1948

Spaiten-Nummer 
Aufnahmenzahl

01
19

03 04 
11 7

05 06 07 08 09 10
16 6 22 46 75 6

11 12 13 14
14 8 4B 15

Different laiarten 
Luzula desvauxii 
Aconitum pyrenoicum

Arabls cebennensls 
Hugueninla tanacetifolia 
Hleraclum prenantoides 
С 1rs lum montanurn 
Phyteuma ovatum 
Aconitum paniculatum 
Pedicularia recutita 
Scopol la carnlolica 
Heracleum austrlacum 
Senecio fuchs il 
Senecio nemorensis 

asp. jacqulnlanus 
Aconitum napellus ssp.

hlans 
Senecio subalpinus 
heracleurn palmatuin 
Doronlcum carpatlcum 

Adenostylion-Arten 
Geranium sylvaticum 
Adenostyles alliariae 
Rumex alpestris s. 1. 
Cicerbita alpina 
Saxifraga rotundlfolia 
Athyrium dlstentifolium 
Peucedanum ostruthium 
Viola biflora 
EpLloblum alpestre 
Streptopus amplexlfollus 
Milium effusum ssp.

vlolaceum 
Doronicum austrlacum 
Ainus viridis 
Ranunculus paltanif. 
Heracleum sphondyllum 

ssp. elegans 
Poa hybrida 

übrige Arten

71
30 13 30 10 10

, . 33 30 s 10
, . 13 30

. 100 50 10
• • 10 10 io

79 80 43 70 83 90 90 VC 83 70 50 70 1 0
89 100 91 100 90 50 50 90 90 100 90 B8 90 7 0
46 88 27 14 50 67 70 3i : 70 83 70 50 9011 76 . 90 , 30 50 50 50 70 50 70
26 80 73 100 50 16 50 90 70 B3 90 90 5 011 . 24 50 10 10 30 10 B8 1 0B4 8B 55 50 83 70 70 30 100 70 B8 50
26

6B
90 16 50 50 50 83 70 100 50 7 0

1H
5D 5 s 30 33 90 70 301Б 10 1D 30 1(1 10 25 10

36 1D 10 10 30 1*7 75 .

21 20 45 100 10

16
• 90 30 90 50 50 30 37 7 0

. 67 30 30 50
33 10 10 90

Alchemilla vulgaris agg. 11 84 27 100 70 16 50 50 30 83 70 63 30Veratrum album 42 40 43 50 50 70 70 30 83 70 100 70Chaerophyllum hirsutum 63 52 18 100 70 70 17 90 70
50
10

Thallctrum aqullegif. 18 30 10 10 10 17 50
Stellarla nemorum . 64 70 10 50 50 33 70 8B
Geum rivale 5 16 71 30 30 10 30 37 30

10De3champsla cespitosa 5 45 Ю 10 10 67 30Rubus Idaeus 26 20 91 29 90 70 33 28
Athyrium f 11 ix-fern ina 32 3ü 91 1D0 50 70 30

50
Aconitum vulparla s 44 10 33 50 io 30 50 37
Urtica dioica 25 1*8 , 10 10 37

88Myosotis sylvatica 37 24 29 30 10 67
Hypericum maculatum . . 32 50 30 30 17 10
Polygonum bistorta 21 72 36 43 1*6 10 io 30

30
Knautla dlpsaclfolla 5 44 29 16 10 10 30 50
Aconitum napellus agg. 32 ЗБ , io 10 70 50

50
Crepls paludosa 32 27 30

10
L a m lastrum montanurn , 9 30
Phyteuma spicatum 21 36 10 30
Si lene vulgaris ssp 11 16 . 33 33 •

prostrata
Trolllus europaeus 32 24 18 50 10 ЮSolidago virgaurea 40 , 29 Юssp. minuta
Prenanthes purpurea . 12 45 10 50
Phleum aipinum 16 10 32 10
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15 16 17 18 19 20 21 22 23
so 15 16 15 14 43 11 10 19

23 40 44 Ю
33 40 37 12
I3 33 56 23 10

50 ,
58

6 74 45 50 79
30 67

57 100 75 67 50 95 64 80 16
97 100 75 100 70 67 45 Ю0
67 60 53 10 44 36 100 27
ВО 67 63 13 90 9 90 100
70 87 56 53 10 65 90 80
22 56 7 23 70 53
83 73 75 67 35 18 100 5
90 93 47 30 35 54 90 ,
40 33 . 52 45 50
13 13 13 9 40
7 75 20 50 20

13 50 7 11
93 67 6 20 70

33 30 74
• 20 35 9 80

Ю 13 13 33 30

20 50 60 63 60 11
53 80 50 13 50 33 50 16
57 93 . 53 30 72 89

33 38 42 27 40 42
ВО 53 56 30 68 79
13 53 20 10 46 45 10
27 . 13 33 35 27 70 21
23 53 6 30 63
10 13 50 3 18 47
27 73 i  g 20 70 3 18 50 .
23 6 7 10 28 36 53
50 40 20 10 49 27 30
17 40 7 72 27 30 5

. 20 5
13 47 56 20 . 56 45 30
47 60 63 13 10 53 80 5
10 . 13 20 39 45 68

33 6 20 10 42 45 40 68
13 30 . 50 21

• 38 33 30 56 18 • 5

13 44 33 53 30
40 33 44 10 28 60

. , . 3 30 73
17 31 27 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32
5 14 10 6 12 10 13 4 8

•

io

33 20 50
5 70

70 90 75 38

. 75
. 70 4 Ì 3

3 63

5 70 70 90 67 4 13
90 70 67 90 2 63

5 70 . 33 60 10 2
5 90 30 10 50 30 70 38
. . . . 63
5 30 50 10 50 25

75 63
4 30 10 io 17 2 ,
3 ID 10 , 30 t

10 10 10 • 40 1*0 3

50 10 83 90 90 2 38
. , . 2 13
50 30 io * 30 24

2 30 50 90 75 1
, 50 30 , 30

5 50 90 90 100 70 50 2 13
1 10 30 50 25 70 30 2 .
1 90 30 90 75 100 , 4
1 . 17 40 30 4 Ì3
3 70 90 50 , 50 50
4 70 10 30 16 90 , 13
3 50 10 17 90 10

. 50
1 10 10 30 30 2 13

3D 50 4 13
30 . 30 13
50 • 42 30 i 13

50 17 1 13
10 10 1 13
30 50 30 i 7

• 50 • 1*3

1 30
•

5 10 . 25 . .
25
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Zu Tabelle 6 : Adenostyletum alliariae.

01: 19 Aufnahmen aua den Pyrenäen, davon 12 von 
Braun-Blanquet (1948), 3 von Folch I Guillen 
(1979) und 4 vom Verfasser.

02: 25 Aufnahmen aus dem Französischen Zentralmassiv, 
davon 15 von Luquet (1926) und 10 von Quezel & 
Rioux (1954).

03: 11 Aufnahmen aus dem Haute Vivarais von Delpech & 
DePoucault (1984).

04: 7 Aufnahmen aus dem Französischen Zentralmassiv
von Quezel & Rioux (1954), Doroniceto- 
Campanuletum latifoliae.

05: 16 Aufnahmen aus den Westalpen von Richard 
(1984).

06: 6 Aufnahmen aus den Seealpen von Lacoste (1975).
07: 22 Aufnahmen aus den Südwestalpen von Lacoste 

(1984).
08: 46 Aufnahmen aus den Nordwestalpen von Lacoste

(1984).
09: 75 Aufnahmen aus den Nordwestalpen von Richard

(1984) .
10: 6 Aufnahmen aus den Französischen Alpen von

Delpech & DeFoucault (1984).
11: 14 Aufnahmen aus den Schweizer Voralpen von 

Richard et al. (1977) .
12: 8 Aufnahmen aus dem Schweizer Jura von Richard

(1968) .
13: 48 Aufnahmen aus den Französischen Alpen und dem 

Schweizer Jura von Delpech & DeFoucault
(1984).

14: 15 Aus den Schweizer Nordalpen von Hegg (1965).
15: 30 Aufnahmen aus der Schweiz von Braun-Blanquet

(1973).
16: 15 Aufnahmen aus Graubünden von Beger (1922/23).
17: 16 Aufnahmen aus den Urner Reußtälern von Schmid 

(1923).
18: 15 Aufnahmen aus den Südalpen vom Verfasser.
19: 14 Aufnahmen aus Jugoslawien von Horvat in 

Horvat, Glavac & Ellenberg (1974).
20: 43 Aufnahmen aus den Bayerischen Alpen, davon 40 

von Lippert (1966) und 3 vom Verfasser.
21: 11 Aufnahmen aus dem Tiroler Kaisergebirge von 

Smettan (1981).
22: 10 Aufnahmen aus dem Allgäu von Oberdörfer 

(1983).
23: 19 Aufnahmen aus Nordwestböhmen von Kopecky & 

Hejny (1971).
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24: 5 Aufnahmen aua dem Sächaiachen Erzgebirge von
K&atner et al. (1938) .

25: 14 Aufnahmen aua den hercyniachen Mittelgebirgen 
von Niemann et al. (1973).

26: 10 Aufnahmen aua den Sudeten von Jenik, Burea &
Bureaova (1980), "Adenoatyletum alliariae".

27: 6 Aufnahmen aua den Sudeten von Janik, Burea &
Bureaova (1980), "Petaaitetum albi” .

28: 12 Aufnahmen aua der Tatra, davon 1 von Braun- 
Blanquet (1930), 6 von Krajina (1933) und 5 
von Kopecky (1971).

29: 10 Aufnahmen aus den Polnischen Karpaten von 
Kornas & Medwecka-Kornaa (1966).

30: 13 Aufnahmen aus den Süd-Karpaten von Puacaru- 
Soroceanu et al. (1981).

31: 4 Aufnahmen aua dem Schulergebirge (Südoat-
Karpaten) von Fink (1977) .

32: 8 Aufnahmen aua den Süd-Karpaten von Huml et al.
(1979) .

kühl-schattige Standorte.  Ein möglicher G ru n d  für die  geringe Abhängigkeit vom Ausgangsge
stein mag in den ökologischen Eigenschaften de r  Hochstaudenflu ren  liegen: da die Böden in 
der Regel zu  einem erheblichen Anteil aus nährstoffreichem Eintrag aus der U m gebung beste
hen , ist offensichtl ich auch auf kristall inem Untergrund  eine ausreichende Basen Versorgung ge
währleistet.

3. Z u r  g e og raph ischen  U n tc rg l ie d c ru n g  de r  G esellschaften

Im Gegensatz zu den Verbreitungsmustern von Assoziationen insgesamt spielen bei der 
Differenzierung von U ntereinheiten neben ökologischen Faktoren auch die Areale  und die 
Arealentwicklung der einzelnen Trennarten eine Rolle. So weisen z. B. sowohl das Astrantio- 
Trisetetum, als auch das R um ice tum  alpini innerhalb der N ordalpen  eine ausgeprägte  Ost-West- 
G liederung mit jeweils eigenen Ausbildungen in den N ordos t-A lpen  auf, die sich in ihrer Ver
breitung weitgehend mit dem pflanzengeographischen „N ordost-A real"  im Sinne von M ERX- 
M Ü L L E R  (1952/54) decken. M E R X M Ü L L E R  wertet dieses als G lazialrefugium, aus dem  
nach der letz ten Eiszeit einige Arten  allmählich entlang der nördlichen Kalkalpen nach Westen 
vorgedrungen sind. Auch die  Ausbildung von Heracleum  austrlacum  und die von Scopolia car- 
ììiolica innerhalb des Acienostyletum  alliariac  könn te  mit der Florengeschichte der  Alpen er
klärt werden. Solche kleinräumigen Untereinheiten, die meist n u r  durch  Differentialarten mit 
einer Stetigkeit von wenig über 50%  gekennzeichnet sind, w urden  von SC H W A B E  (1985) als 
„Gebietsausbildungen“ charakterisiert .  Sie finden sich auch innerhalb des Trisctctum flavescen-  
lis (Ausbildungen von R binan tus ansía las  im Paznaun-Tal und von Scabiosa lucida  im Schan- 
figg) und scheinen allgemein recht häufig vo rzukom m en.

Goldhaferwiesen  und A lpendost-H ochs taudenf lu ren  weisen beide gle ichermaßen je eine 
Ausbildung in den Seealpen auf, die zumindest im Fall des A dcnosty le tum  alliariac  über die  ge
samten Südwest-Alpen verbreitet ist. Auch hier deckt sich die Verbreitung de r  Untereinheiten  
mit pflanzengeographischen Befunden, nach denen die Südwest-Alpen eine ausgeprägte  flori- 
stischc Eigenständigkeit aufweisen. Diese ist im wesentlichen klimatisch bedingt: in den  Süd
west-Alpen ist ein deutlicher m edite rraner Einfluß mit ausgeprägter S om m ertrockenheit  e r
kennbar (O Z E N D A  1988), die vor allem auf Arten mit h ohe n  A nsp rüchen  an die Luftfeuchtig
keit einen nachhaltigen Einfluß ausüb t (vgl. W Ö R Z  1989). Aufgrund dieses markan ten  geogra
phisch-standörtlichen U nterschiedes z u m  übrigen G ebirgszug  sind florengeschichtliche U rsa 
chen für diesen Fall einer D ifferenz ierung eher  unwahrscheinlich.
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Eine ähnliche geographische* Gliederung wie bei den Hochstaudenfluren findet sich bei d e n  
zentraleuropäischen Ainus incana-W'iIdern (SCH W A BE 1985), die gleichfalls je eine N o r d - ,  
Zentral-  und Süd- sowie Südwestalpen-Ausbildungen aufweisen, wobei die der N ordalpen  a u f  
das Vorland, den Schwarzwald und den Jura  übergreift.  Die  geographische Trennart dieser U n 
tereinheit ist Ranunculus aconitifolius s. str., die Assozia tionscharakterart der K ä lb e rk ro p f-  
Hahnenfuß-Gesellschaft.

Ein weiteres Beispiel erarbeiteten H E I N R I C H  et al. (1972) an H and  der P es tw urz flu ren  
Mittel- und O steuropas.  Hierbei zeichnet sich ähnlich wie beim C haerophyllo -R anuncu le tum  
eine Trennung in eine „präalpine Rasse“ einerseits und eine „hercynische Rasse“ andererse its  
ab, wobei letz tere außer den hereynischen Mittelgebirgen im engeren Sinne auch z u m in d e s t  
teilweise die der Böhmischen Masse umfaßt.  In den Karpaten und der Tatra findet sich a u ß e r 
dem eine „sudeto-karpatische“ Hochgebirgs-Rasse,  so daß diese M uster in groben Zügen Ä h n 
lichkeit mit  dem der A lpendost-H ochstaudenf luren  aufweisen.

Im  Gegensatz  zu r  Differenzierung von Assozia tionen als Ganzes w irk t  sich also bei d e r  
Sonderung ihrer Untereinheiten ein dichtes N e tz  pflanzengeographischer, h istorischer u n d  
ökologischer Faktoren aus, die in ihrer Bedeutung im einzelnen kaum abgeschätzt w erden k ö n 
nen. In einigen Fällen läßt sich z. B. an H a nd  von Korrelationen m it Befunden der  P f lan ze n g e 
ographie  feststellen, welche der Faktorengruppen die  wichtigste zu sein scheint. Fü r  eine e ch te ,  
letz tendliche Kausalität schein t dies aber wohl kaum ausreichend, zumal das Z usam m ensp ie l  
der einzelnen Faktoren sowie weitere, nicht erfaßbare Einflüsse unberücksichtigt bleiben.
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