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1. Zusammenfassung

Neben den Heckenrainen wurden innerhalb des 
Heckenprojektes gehölzarme bzw. gehölzfreie Feld
raine vegetationskundlich untersucht.
Anhand von ca. 400 Vegetationsaufnahmen aus 
Nordostbayem und dem Vorderen Bayerischen 
Wald werden die Pflanzengesellschaften der gehölz- 
armen Hangterrassenstufen und Gewende erfaßt. Es 
werden die Auswirkungen der natürlichen Geofak- 
toren und der anthropogenen Einflüsse untersucht. 
Gezeigt wird, daß auf Feldrainen vielfach infolge von, 
Eutrophierung und mechanischen Störungen Pio
niervegetation ausgebildet ist. Die Pioniervegetation 
gliedert sich pflanzensoziologisch in das Convolvulo- 
Agropyretum, Holco-Galeopsietum, Sambucetum 
ebuli und die Epüobium angustifolium-Rubus ida- 
eus-Epüobion-Gesellschaft.
Dauergesellschaften auf Feldrainen sind saumartige 
Gesellschaften sowie Wiesen, Trockenrasen und 
Heiden. Als saumartige Gesellschaften treten das 
Urtico-Aegopodietum, das Chaerophylletum aurei 
und das Trifolio-Agrimonietum auf. Wiesen- bzw. 
Trockenrasen- sowie Heidegesellschaften auf Feld
rainen sind das Alchemillo-Arrhenatheretum, die 
Festuca rubra-Agrostis capillaris-Arrhenatherion- 
Gesellschaft, die Carex brizoides-Molinion-Gesell- 
schaft, die Polytrichum piliferum-Scleranthus peren- 
nis-Sedo-Scleranthetea-Gesellschaft, das Polygalo- 
Nardetum und die Deschampsia flexuosa-Potentilla 
erecta-Violion-Gesellschaft.
Aus botanischer Sicht wird die Bedeutung von Feld
rainen für den Arten- und Naturschutz beurteilt.

2. Begriffsbestimmung, Zielsetzung, Methodik

Als Feldrain bezeichnet man einen mehr oder we
niger gehölzfreien Grenzstreifen zwischen zwei land
wirtschaftlich genutzten Flächen. Feldraine können 
entweder als annähernd ebene »Gewende« oder als 
geneigte Terrassenstufen (Stufenraine) ausgebildet 
sein.
Während die Vegetation der Äcker, die Vegetation 
des Wirtschaftsgrünlandes und die der Hecken und 
deren Krautsäume bereits eingehend untersucht 
wurden, findet die Feldrainvegetation in pflanzenso
ziologischen Untersuchungen bislang wenig Beach
tung, obgleich zwischen Naturschutzorganisationen 
und der Landwirtschaft über die Schutzwürdigkeit 
von Kleinstrukturen innerhalb der Agrarlandschaft 
widersprüchliche Ansichten herrschen. Um Aussa
gen über die Schutzwürdigkeit der Feldraine aus bo
tanischer Sicht machen zu können, ist eine grundle
gende Bestandsaufnahme der dort auftretenden 
Pflanzenarten und -gesellschaften erforderlich.
Im folgenden sollen die Pflanzengesellschaften von 
Feldrainen Nordostbayems sowie des Vorderen 
Bayerischen Waldes erfaßt und ihre Abhängigkeit 
von natürlichen und anthropogenen Faktoren unter
sucht werden. Die Untersuchungen erfolgten nach 
der Methode von BRAUN-BLANQUET auf flori- 1

1) vgl. auch Knop, Christoph »Die Vegetation auf Feldrainen Nord
ost- und Ostbayems -  natürliche und anthropogene Einflüsse, 
Schutzwürdigkeit«, veröffentlicht in BERICHTE der ANL, Heft 6. 
1982.

stisch homogenen Feldrainpartien mit einer Mindest
breite von 0.5 m.

3. Vegetations- und standortkundliche 
Charakterisierung

Die Feldrainvegetation gliedert sich in Abhängig
keit von verschiedenen anthropogenen Stör-Einflüs
sen in zwei.große Gruppen synanthroper Pflanzenge
sellschaften:
1: Unter extremen anthropogenen Störeinflüssen 
entstehen Pioniergesellschaften.
2: Bei nachlassender anthropogener Störung bilden 
sich Dauergesellschaften. Dies sind auf Feldrainen 
Magerwiesen, Heiden und saumartige Gesellschaf
ten.

3.1. Pioniergesellschaften (Tab. 1, Sp. 1 - 6 )

Die Ausbildung von Pioniergesellschaften auf Feld
rainen resultiert vor allem aus der ackerbaulichen 
Nutzung der benachbarten Feldflächen durch Eutro
phierung und mechanische Störung. Insbesondere 
zwischen dem Zeitpunkt der Ernte und der Ausbrin
gung der Saat unterliegt die ungeschützte Ackerkru
me einem intensiven Auswaschungsprozess. In ge
neigtem Gelände werden Nährstoffe von den Fel
dern auf angrenzende Raine verfrachtet. Zusätzlich 
eutrophiert werden Feldraine vielfach durch Ablage
rung von organischen Agrarabfällen wie Kartoffel
kraut oder Queckenrhizomen. Darüber hinaus wer
den insbesondere schmale Feldraine sowie Randpar
tien von Feldrainen sporadisch zusammen mit an
grenzenden Feldern umgepflügt. Mechanische Stö
rungen entstehen auch durch die Lagerung von Bau
schutt oder Lesesteinen. Weiterhin ergeben sich Stö
rungen der Pflanzendecke aus der Verfrachtung von 
Herbiziden sowie der gezielten Herbizidbehandlung 
von Rainen. Ein weiterer Eingriff in die Vegetation 
ergibt sich durch das früher weit verbreitete und bis 
heute feststellbare Abflämmen von Feldrainen.
Die Folge der genannten anthropogenen Belastun
gen ist eine Ausbüdung von Pioniervegetation, ins
besondere auf Rainen zwischen Äckern. Die Gesell
schaften sind aufgrund der kleinräumigen klimati
schen und geologischen Unterschiede in verschiede
ne syntaxonomische Einheiten differenziert.

3.1.1. Epüobium angustifolium-Rubus idaeus- 
Epüobion-Gesellschaft (Tab. 1, Sp. 1)

In niederschlagsreichen montanen Regionen des 
Fichtelgebirges und des Frankenwaldes ist auf ge
störten Feldrainen, sowohl zwischen Grün- als auch 
Ackerland, vereinzelt die Epüobium ang.-Rubus id.- 
Gesellschaft zu finden. Die Gesellschaft ist floristisch 
gekennzeichnet durch stete Dominanz von Epilo- 
bium angustifolium. Als weitere Kennarten der Epi- 
lobiea und der Ordnung der bodensauren Schlagflu
ren (Epilobietalia) treten Rubus idaeus und Calama- 
grostis epigeios hinzu. Weiterhin treten Säure- und 
Magerkeitszeiger wie Holcus mollis und als montane 
Art Meum athamanücum auf. Verbands- oder asso
ziationsspezifische Arten weist die Gesellschaft nicht 
auf.
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Tabelle 1

Pioniergesellschaften und nitrophile Saumgesellschaften auf Feldrainen in Nordost- und Ostbayem

• S p a l t e n - N r . 1 2 3 4 5 6 7 8

Z a h l  d e r  A u f n a h m e n 4 3 0 8 6 3 0 4 4 1 2

M i t t l e r e  A r t e n z a h l 9 1 6 1 3 1 2 1 8 1 5 1 8 2 0

M i t t l e r e  F e u c h t e z a h l 4 9 4 . 8 5 - 0 5 - 3 4 . 7 5 . 0 5 . 0 5 - 1
M i t t l e r e  R e a k t i o n a  z a h l 3 5 3 . 2  . 3 - 8 3 . 4 5 - 9 6 . 8 6 . 7 6 . 9
M i t t l e r e  S t i c k a t o f f z a h l 6 2 4 . 3 4 . 6 4 . 4 5 . 8 6 . 6 6 .  1 6 . 3
A n t e i l  A c k e r a n l i e g e r  (%) 2 5 7 0 5 0 1 0 0 1 0 0 7 5 7 5 7 5
M i t t l .  B r e i t e  d .  A c k e r a n l i e g 4 2 . 7 2 .  1 3 -  1 2 4 . 5 3 . 5 2 . 8

C h  : K 1

E p i l o b i u m  a n g u a t i f o 1 i u m 4 I
R u h u a  i d a e u a  
C a 1 a m a g r o a t i a  e p i g e i o a

3
1

1

C h : A 2 , 3 , 4

H o l c u a  m o l 1 i a 3 V V V I I 1

G a l e o p a i a  t e t r a h i t 1 I I I I V I V I I 2 1 I I I

D : A 2 , 3 , 4

S t e l l a r i a  g r a m i n e a I V I I I I I I 2 I I
R u m e x  a c e t o a e l l a I I I

d 4

P t e r i d i u m  a q u i l i n u m
0

C h  : V 5

A g r o p y r o n  r e p e n a 1 I I I I I I I □ 4 2 I V

C h : 0  5 ,  D : G 6 - 8

G a l i u m  a p a r i n e 1 I
11 1P 111 i

C o n v o l v u l u a  a r v e n a i a 2 2 I V  |
P o a  a n g u a t i f o l i a ÚU il_ 2 JLL1

C h  : A 6

S a m b u c u a  e b u l u a El
C h  : A 8

C h a e r o p h y l l u m  a u r e u m I I I i i 1 □
C h - :  V 7 , 8

A e g o p o d i u m  p o d a g r a r i a I I V I i i 4 i n

C h  : K 6 , 7 , 8  , D : G 5

r n  1 i11 i
C i r a i u m  a r v e n a e I I 2 I V

U r t i c a  d i o i c a I i  i 3 2 i n

W e i t e r e  R u d e r a l e  u n d  
N ä h r a t o f f z e i g e r

P h l e u m  p r a t e n s e I I I i i 1 i
S e d u m  t e l e p h i u m I I I I i i
L i n a r i a  v u l g a r i s I I I i 1
E q u i a e t u m  a r v e n a e I i 1 i i

R u b u s  c a e a i u a I I i 2
C h e n o p o d i u m  á l b u m I I i i
V i c i a  h i r a u t a I i 1 i
V i c i a  n i g r a I I i
R a n u n c u l u a  r e p e n a I I I i
C e r a a t i u m  a r v e n a e I I I i
A p e r a  a p i c a - v e n t i I i i
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Fortsetzung der Tabelle 1
L a m i u m  a l b u m I I I
P o l y g o n u m  p e r s i c a r i a I I I

T a n a c e t u m  v u l g a r e I I I

M y o s o t i s  a r v e n s i s I I I

P o t e n t i l l a  r e p t a n s I 1 I

P a p a v e r  r h o e a s I I I

R u m e x  o b t u s i f o l i u s I I I
P o l y g o n u m  l a p a t h i f o  1 i u m I I

L a p s a n a  c o m m u n i s I I
M a t r i c a r i a  p e r f o r a t a I I
S p e r g u l a  a r v e n s i s I I
V e r b a s c u m  n i g r u m I I
P o a  t r i v i a l i s I I
V i o l a  a r v e n s i s I I
S o n c h u s  o l e r a c e u s I I
A t h u s a  c y n a p i u m I I
A r t e m i s a  v u l g a r i s I I
C i c h o r i u m  i n t y b u s I I

M .  - A  .

D a c t y l i s  g l o m e r a t a 1 I I I I I I 2 3 I V
G a l i u m  a l b u m I I I I I I I I I I 2 3 I I I
A r r h e n a t h e r u m  e l a t i u s 1 I I I I I 3 3 V
V i c i a  c r a c c a 1 I I I I I I 2 3 I I I
H e r a c l e u m  s p h o n d y l i u m I I I I I I I 2 3 I I I
K n a u t i a  a r v e n s i s I I I I I I I I I I 3 I V
P o a  p r a t e n s i s I I I I I 1 1 I I
R u m e x  a c e t o s a I I I ■ I I I I I I I
T a r a x a c u m  o f f i c i n a l i s I I I I I I I
L a t h y r u s  p r a t e n s i s I I I 1 I I I
A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s 1 I I I I I
F e s t u c a  r u b r a 1 I I I I I
L o t u s  c o r n i c u l a t u s I I 1 I
C e n t a u r e a  j a c e a I I I I
C r e p i s  b i e n n i s I I I
L e u c a n t h e m u m  v u l g a r e I I I
R a n u n c u l u s  a c r i s I I I I
T r i s e t u m  f l a v e s c e n s I I I
C a m p a n u l a  p a t u l a I I I
A v e n a  p u b e s c e n s I I I
T r i f o l i u m  p r a t e n s e I I
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a I I
T r i f o l i u m  r e p e n s I I
A l c h e m i l l a  m o n t i c o l a I I
L e o n t o d ó n  h i s p i d u s I I

N .  - C  .

H y p e r i c u m  m a c u l a t u m r I I I I I  *I I

P o t e n t i l l a  e r e c t a i I I 1 1 1  1 I

H i e r a c i u m  l a e v i g a t u m M I I I

D i a n t h u s  d e l t o i d e s I I . 1  I

V i o l a  c a n i n a
I

I I  1

W e i t e r e  S ä u r e -  u . I 1
I

M a g e r k e i t s z e i g e r I 1
1

A g r o s t i s  c a p i l l a r i s ¡ 3 I V 111 I I I 1

M e u m  a t h a m a n t i c u m 12 I I 1 I I

D e s c h a m p s i a  f l e x u o s a 11 I _______1

K a l k -  u n d  T r o c k e n h e i t s 
z e i g e r  ( D : G 5 - 8 )

C l i n o p o d i u m  v u l g a r e I 1 I 1 1 1 !
A g r i m o n i a  e u p a t o r i a 1 I 1 1 I  1

C e n t a u r e a  s c a b i o s a 1 I 1 I  1

P r i m u l a  v e r i s I 1 I  1

V e r o n i c a  t e u c r i u m I 1 I  1
B r a c h y p o d i u m  p i n n a t u m 1 m l
C a m p a n u l a  r a p u n c u l o i d  e s 1 I I  1

A s t r a g a l u s  g l y c y p h y l l o s 1
1 I

S a l v i a  p r a t e n s i s _ ___ - J _ _____ L i _ _ l
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Fortsetzung der Tabelle 1

Weitere Magerkeitszeiger
Campanula rotundifolia 
Trifolium medium 
Euphorbia cyparissias 
Pimpinella saxifraga 
Hypochoeris radicata 
Silene vulgaris 
Galium pumilum

Begleiter
Holzpfl.- 
Juw.

Sambucus nigra 
Rubus mollis 
Prunus spinosa 
Rosa subcanina 
Rosa canina 
Quercus robur 
Sorbus aucuparia 
Rubus corylifolius

Krautige

Achillea millefolium 
Hypericum perforatum 
Solidago virgaurea 
Veronica chamaedrys 
Vicia sepium 
Sedum maximum 
Allium vineale 
Stachys palustris 
Agrostis stolonifera 
Phyteuma spicatum 
Campanula trachelium 
Stachys officinalis 
Carex spicata 
Scrophularia nodosa 
Medicago lupulina 
Tragopogon pratensis

I I I I I I I I I 1 I

I I I I I 1 I I

I I I I I 1

I I I I I I
I I I

I I
I I

I I I I I I

I I 1 I
I 2 1 I

I I 1
I I

I I
I

I I

I V I V I I I I I 3 I

I I I I 1 1
I I 1 2
I I I I I I I
I I 1 I I

I 1
I 1 I

I 1 I
I I I
I I
I I

I I
I I
I I

I I
I I

A u ß e r d e n  t r a t e n  auf mi t S t e t i g k e i t  I (bzv. 1): 
in S p a l t e  1: T u s a i l a g o  fa r f a r a ,  F ag u s a y l v a t i c a
in 2: R a p h a n u a  r a p h a n i a t r u m , B r o m u a  i n e r m i a ,  E u p h o r b i a  eau la,  G e n i a t a  tinc- 

tori a, G a l i u m  h a r c y n i c u m ,  C a r e x  l e p o r i n a ,  Vacciniura m y r ti 1 l u a ,Hie-  
r a c i u m  p i l o a e l l a ,  H o l c u a  l a n a t u a ,  T h y m u a  p u l e g i o i d e a ,  F e s t u c a  ovi na , 
L y c h n i s  v i a c a r i a ,  G a l i u m  ver um , D r y o p t e r i a  f i l i x - m a a ,  A l l i u m  a c h o e n o -  
p h r a s u m ,  H i e r a c i u m  l a c h e n a l i i ,  S t e l l a r i a  m e d i a ,  C h a m o m i l l a  a u a v e o l e n s ,  
T r i f o l i u m  au re u m ,  P i m p i n e l l a  m aj o r,  R u b u a  p l i c a t u a ,  C o n v a l l a r i a  m a j a l i a ,  
C a p a e l l a  b u r a a - p a a t o r i a , P l a n t a g o  m a j o r ,  D e a c h a m p s i a  c e s p i t o s a ,  C i r a i u m  
p a l u s t r e ,  C i r a i u m  o l e r a c e u m

in 3: N a r d u a  a t r i c t a ,  R u b u a  b i f r o n a ,  H i e r a c i u m  l a c h e n a l i i ,  M. R h y t i d i a d e l p h u s
aqurarroaua, B e t u l a  p e n d u l a  

in 4: F r á n g u l a  al nu a
in 5: F r a g a r i a  vir-idia, P a s t i n a c a  s at i va , S a x i f r a g a  g r a n u l a t a ,  M a l v a  m o a c h a t a ,  

L o l i u m  pe r e n n e ,  S i n a p i a  alba, S c l e r a n t h u a  a n n u u s , V i c i a  s a t i v a ,  V e r o n i c a  
p é r s i c a ,  C r u c i a t a  l a e v i p e a ,  A v e n a  sa t i v a ,  G l e c h o m a  h e d e r a c e a ,  E u p h o r b i a  
h e l i o a c o p i a ,  G e r a n i u m  d i a a e c t u m ,  A t r i p l e x  p at u l a ,  A n t h e m i a  a r v e n a i a ,  Si- 
la u m ai la ua,  R u m e x  c r i a p u a

in 6: C o r n u a  a a n g u i n e a ,  P r u n u s  avi um,  C o r y l u a  a v e l l a n a
in 7: D i g i t a l i s  g r a n d i f l o r a
in 8: A v e n a  s at iv a,  H y p e r i c u m  h i r s u t u m ,  C u s c u t a  e u r o p a e a ,  S e c a l e  c e r e a l e ,  V i o 

la h ir ta , H o r d e u m  v u l g a r e ,  S h e r a r d i a  a r v e n a i a ,  O x a l i a  e u r o p a e a ,  V a l e r i a n a  
o f f i c i n a l i s  asp. c o l l i n a ,  O n o b r y c h i a  v i c i i f o l i a ,  F i l i p é n d u l a  u l m a r i a ,  
E c h i n o p a  a p h a e r o c e p h a l u a  , M e d i c a g o  fa l c a t a .
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fette Umrandungen: Charakterarten der betreffenden Spalten; 
dünne Umrandungen: Differentialarten einer Gesellschaft bzw. 
einer Ausbildungsform;
unterbrochene Umrandungen: Differentialartengruppen, über
greifende Charakterarten;
Spalte 1: (NOB) Epilobium angustifolium-Rubus idaeus-Epi- 

lobion-Gesellschaft
2: (NOB) Holco-Gaieopsietum tetrahit HILBIG 65 
3: (OB) Holco-Galeopsietum tetrahit HILBIG 65 
4; (NOB) Holco-Galeopsietum tetrahit. Ausbildungsform 

von Pteridium aquilinum
5: (NOB, OB) Convólvulo arvensis-Agropyretum repentis 

FELF 43.
6: (NOB. OB) Sambucetum ebuli FELF. 42 
7: (NOB. OB) Urtico-Aegopodietum TX. 63 
8: (NOB) Chaerophylletum aurei OBERD. 57

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen:
Ch Charakterart
d Differentialart einer Ausbildungsform
D Differentialart einer Assoziation oder einer höheren synsyste- 

matischen Einheit

Tabelle 2

G Gesellschaft 
A Assoziation
V Verband
0  Ordnung 
K Klasse
(Die den Symbolen nachgestellten Zahlen stehen für die zu kenn
zeichnenden Spalten)
M. -A . A-rten der Molinio-Arrhenatheretea
N. —C. Arten der Nardo-Callunetea 
NOB Nordostbayern
OB Ostbayern (Vorderer Bayerischer Wald)

Stetigkeitsklassen:
1 in 1- 20%
II in 2 1 - 4 0 %
III in 41- 60 %
IV in 61- 80%
V in 81-100 % der Aufnahmen
für Spalten, in denen weniger als 5 Aufnahmen verarbeitet sind, gibt 
die arabische Ziffer die Anzahl der Aufnahmen an, in denen die 
betreffende Art vorkommt.
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Fortsetzung der Tabelle 2
Ch: K 2

P o l y t r i c h u m  p i l i f e r u m  
S c l e r a n t h u s  p e r e n n i s  
P e t r o r h a g i a  p r o l i f e r a  
S e d u m  a c r e  
J a s i o n e  m o n t a n a  
P o t e n t i l l a  a r g é n t e a  
T r i f o l i u m  a r v e n s e  
M e d i c a g o  m i n i m a

W e i t e r e  T r o c k e n 
h e i t s z e i g e r

E u p h o r b i a  c y p a r i s s i a s  
L y c h n i s  v i s c a r i a  
P o t e n t i l l a  t a b e r n a e - m o n t a n i  
R a n u n c u l u s  b u l b o s u s  
M. H y p n u m  c u p r e s s i f o r m e  
A n t h e m i s  t i n c t o r i a  
E c h i u m  v u l g a r e  
S e d u m  m a x i m u m  
T u r r i t i s  g l a b r a  
E r y s i m u m  o d o r a t u m  
T r i f o l i u m  c a m p e s t r e

D: A3

A l c h e m i l l a  m o n t i c o l a  

C h :V 3 - 6

A r r h e n a t h e r u m  e l a t i u s  
G a l i u m  a l b u m  
K n a u t i a  a r v e n s i s  
D a c t y l i s  g l o m e r a t a  
C a m p a n u l a  p a t u l a

Ch  : 0 3 - 6

T r i s e t u m  f l a v e s c e n s  
H e r a c l e u m  s p h o n d y l i u m  
A v e n a  p u b e s c e n s  
L e u c a n t h e m u m  v u l g a r e  
T r i f o l i u m  r e p e n s  
L o t u s  c o r n i c u l a t u s  
P i m p i n e l l a  m a j o r

C h : K 3 - 7

V i c i a  c r a c c a  
F e s t u c a  r u b r a  
R u m e x  a c e t o s a  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
L e o n t o d ó n  h i s p i d u s  
R a n u n c u l u s  a c r i s  
P o a  p r a t e n s i s  
H o l c u s  l a n a t u s  
C e n t a u r e a  j a c e a  
E u p h r a s i a  r o s t k o v i a n a  
A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s  
T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e  
L a t h y r u s  p r a t e n s i s  
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  
P r u n e l l a  v u l g a r i s

D : G 4 , 5 , 6

A g r o s t i s  c a p i l l a r i s

D : G 2 - 1 0

H o l c u s  m o l l i s  
S t e l l a r i a  g r a m i n e a  
R u m e x  a c e t o s e l l a  
V e r o n i c a  o f f i c i n a l i s  
L a t h y r u s  m o n t a n u s  
M e u m  a t h a m a n t i c u m  
H i e r a c i u m  l a c h e n a l i i  
L u z u l a  c a m p e s t r i s  
A l c h e m i l l a  g l a u c e s c e n s  
G e n i s t a  t i n c t o r i a  
C a r e x  ov a l  is 
M e l a m p y r u m  p r a t e n s e

I
I
II

I
II
III 
I
I
I

II I

IV
III
II 
I
I
III 
I
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Fortsetzung der Tabelle 2
D: G7

C a r e x  b r i z o i d e s I V IV

C h , D : V , 07

M o l i n i a  c a e r u l e a I li I III T u  i
S u c c i s a  p r a t e n s i s I n  I I ¡ n i  1
C i r s i u m  p a l u s t r e I I II 11 1E q u i s e t u m  s y l v a t i c u m i ! I 1 1
J u n c u s  e f f u s u s L  1 I i i

D : G 6 - 8

S a n g u i s o r b a  o f f i c i n a l i s I I I ¡ T n ' II m l
M. A c r o c l a d i u m  c u s p i d a t u m jIV IV  !

D : G 9 , 10

D e s c h a m p s i a  f l e x u o s a I III ii V V

d 1 0

V a c c i n i u m  m y r t i l l u s I i IV
C a l l u n a  v u l g a r i s III
S o r b u s  a u c u p a r i a I II
V a c c i n i u m  v i t i s - i d a e a I

C h :V 8 , 9 , 1 0

H y p e r i c u m  m a c u l a t u m I II II II I i II II
D i a n t h u s  d e l t o i d e s 2 I II II i I I
V i o l a  c a n i n a II II I II I
P o l y g a l a  v u l g a r i s I I I
P o l y g a l a  o x y p t e r a I

C h : 0 8 , 9 , 1 0

N a r d u s  s t r i c t a IV I I
G a l i u m  h a r c y n i c u m I I II II
H i e r a c i u m  l a e v i g a t u m I I II II
A r n i c a  m o n t a n a I I

C h : K 8 , 9 ,10

P o t e n t i l l a  e r e c t a II II III II I V IV IV
D a n t h o n i a  d e c u m b e n s I I

M a g e r k r e i t s z e i g e r

C a m p a n u l a  r o t u n d i f o l i a II 1 III IV III IV I II IV III
T h y m u s  p u l e g i o i d e s I 3 IV II II II I. I II
F e s t u c a  o v i n a II 5 I II I I I I I
P i m p i n e l l a  s a x i f r a g a II 1 III III II III II II
H i e r a c i u m  p i l o s e l l a I 2 II I I II I I
H y p o c h o e r i s  r a d i c a t a I II II II I I
G a l i u m  p u m i l u m I 1 II I II I
S i l e n e  v u l g a r i s I 3 I I I I
M. R h y t i d i a d e 1 p h u s  s q u a r r o s . I III II I I
G a l i u m  v e r u m I I I I
A n t h o x a n t h u m  o d o r a t u m I II II
L i n u m  c a t h a r t i c u m II

R u d e r a l e  un d  N ä h r s t o f f -
z e i g e r

A e g o p o d i u m  p o d a g r a r i a I I II III II II I I
C h a e r o p h y l 1 um  a u r e u m II 1 I II I I I
A g r o p y r o n  r e p e n s II I II I I I I
G a l e o p s i s  t e t r a h i t I I I I I I I
R a n u n c u l u s  r e p e n s II II I II I I
P o a  a n g u s t i f o l i a IV 1 I II I I
P o t e n t i l l a  r e p t a n s II 3 II II I
C e r a s t i u m  a r v e n s e 1 II I II I I
L i n a r i a  v u l g a r i s II 1 I I I
S e d u m  t e l e p h i u m II I I III I
C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s III I I ■I
P h l e u m ,  p r a t e n s e I I I I
L a m i u m  a l b u m I I I I
E q u i s e t u m  a r v e n s e I I I
A e t h u s a  c y n a p i u m I I
V i c i a  n i g r a I I
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Fortsetzung der Tabelle 2

B e g l e i t e r

Ho 1 z p f 1 . - J u w .

R o s a  c a n i n a I I I I I
Q u e r c u a  r o b u r I I I I I
P r u n u s  s p i n o s a II I I I
A c e r  p s e u d o p l a t a n u s I I I
B e t u l a  p u b e s c e n s I I I
S a m b u c u s  n i g r a I I
R u b u s  i d a e u s I I
R u b u s  b i f r o n s I I
B e t u l a  p e n d u l a I I
P i n u s  s y l v e s t r i s I I

K r a u t i g e

A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m IV 1 IV V IV IV I II III I
H y p e r i c u m  p e r f o r a t u m III 2 III II I I I I
V e r o n i c a  c h a m a e d r y s 1 II I III III II II
V i c i a  s e p i u m II I I I
L e o n t o d ó n  a u t u m n a l i s 1 II I I
F r a g a r i a  v e s c a I I I I
E p i l o b i u m  a n g u s t i f o 1 ium I I I I
S o l i d a g o  v i r g a u r e a I I I
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s I I I
P h y t e u m a  s p i c a t u m I I I
S e n e c i o  j a c o b a e a II I
A p e r a  s p i c a - v e n t i I I
E u p h o r b i a  e s u l a I I
D a u c u s  c a r o t a II
P l a n t a g o  me d  ia II
S e n e c i o  e r u c i f o l i u s I

A u ß e r d e m t r a t  e n a u f m i t S t e tig ke i t I ( b z v . 1 )
I n S p a l t e  1 : H e l i a n t h e m u m n u m m ul a r iu m , C am  p a n u la t r a c h e l i urn , S o n c h u s a rv e n s is ,

C i r s i um a r v e ns e , Me l i l o t US o f f i e i n al i 3 , M y o s 0 t is a r v e n s i 3 , M e d i c a g 0
1 u p u l ina,  Tu s s i l ag o f a r f a r a , Si na  p i s a r v en s i 3 » Ep i 1 o bi urn P a rv i f l o -
ru m  , S o n c h u s ol e ra e eu s , V e r on i c a p e r s i ca f Vi C i a hi r su t a , R o s a
s u b c a n i n a  , C o r n u s s a n g u i n e a , Ac e r ca m pe s t r e , C r a t a e g u s X m ac r 0 c a r -
p a , R u b u s  ca e s i u 3  . H i e r a c i u m  la che na l i i  . R a n un c u l u s n e m o ro su s ,
C en t a u r i u m  e r y t h ra e a , Ge ra n iu m rob e r t i an urn t M . B r a c hyt he c i urn r u -

t a b u l um , Me l a m p y r u m a r v e n s e > Av ena sa ti v a , E r i g e r o n a c e r , Ba 1 1 0 ta
n i g r a , E c h i n o ps s ph a e r o c e ph a l u s , s tel l a r i a h 0 1 o s t e a , c a r ex s P i c a-
ta , S o l i d a g o v i r g a u r e a  , F r a g a r i a v esc a , Hi e r a c i u m s a b a ud urn

i n 2 T r i  f o l i u m  au r e um
i n 3 Eu ph r as i a st r i at a
i n 4 B r o m u s i n e r m is , B r a ss i ca Ol e r a c ea , Po a t ri vi a 1 is , V e rb as c urn n i g r um t p a-

p a v e r a r g e m o n e , A l e h e m  i 1 1 a a c u t i 1 0 b a , Al ch em i 1 la x a n t h o c hi o r a , M. S c 1 e-
r o po d iu m  pu r u m  , A l l i u m  v in e al e , Dr y o p t e r i s f i 1 ix- m a 3  , Po l y g o n urn d u m e t o r u m

i n 5 Co ryl us a v e l l a n a , M .  Po l y t r i c h u m  c o m m u n e t Ce r a s t i u m tr iv ia 1 e > A r u n c u s
s y l v e s t r i s , G a l e o ps is sp e c i o s a

i n 6 A g r o s t i s s t 0 l o n i f e r a , Sp e r g ul a a rv ens i 3  , T a n a c e turn vul ga re t G n a p h a 1 iurn
sy l  v a t i c Um  , A t h y r i u m f i 1 ix- f em in a  , Di g i t a 1 is g r a n d i flo ra

i n 7 Fr  a n g ul a al n US , S e n e c i o f uc hs i i
i n 8 K. Po lyt ric  h um  f o r m o s u m  , M. M n  i um cus pid at urn
i n 9 An em o ne n e m o r o s a , c a m p a n ul a g l o m e r at a
i n 10: C e n t a u r e a  p s eud o ph r y g i a .
fette Umrandung: Charakterarten der betreffenden Spalten; 
dünne Umrandungen: Differentialarten einer Gesellschaft bzw. 
einer Ausbildungsform;
unterbrochene Umrandungen: Differentialartengruppen oder über
greifende Charakterarten;

Spalte 1: (NOB) Trifolio-Agrimonietum eupatorii Th. MÜLL. 62
2: (NOB) Polytrichum piliferum-Scleranthus perennis-Sedo- 

Scleranthetea-Gesellsghaft
3: (NOB) Alchemillo-Arrhenatheretum SOUGNEZ et 

LIMB. 63
4; (NOB) Festuca rubra-Agrostis capillaris-Arrhenatherion- 

Gesellschaft
5; (OB) Festuca rubra-Agrostis capillaris-Arrhenatherion- 

Gesellschaft
6: (OB) Festuca rubra-Agrostis capillaris-Arrhenatherion- 

Gesellschaft, feuchte Ausbildungsform
7: (OB) Carex brizoides-Molinion-Gesellschaft
8: (OB) Polygalo-Nardetum OBERD. 57 em.
9: (NOB) Deschampsia flexuosa-Potentilla erecta-Violion 

caninae-Gesellschaft, zwergstrauchlose Ausbildungsform 
10: (NOB) Deschampsia flexuosa-Potentilla erecta-Violion 

caninae-Gesellschaft, Zwergstrauch-Ausbildungsform

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen:
Ch Charakterart
d Differentialart einer Ausbildungsform
D Differentialart einer Assoziation oder einer höheren synsyste- 

matischen Einheit 
G Gesellschaft 
A Assoziation
V Verband
0  Ordnung 
K Klasse
(Die den Symbolen nachgestellten Zahlen stehen für die zu kenn
zeichnenden Spalten)
F. -B. Arten der Festuco-Brometea
G. -S. Arten des Geranion sanguinei 
NOB Nordostbayern
OB Ostbayern (Vorderer Bayerischer Wald)
Stetigkeitsklassen:
1 in 1- 20%
II in 2 1 -4 0 %
III in 41- 60 %
IV in 61- 80%
V in 81-100 % der Aufnahmen
für Spalten, in denen weniger als 5 Aufnahmen verarbeitet sind, 
gibt die arabische Ziffer die Anzahl der Aufnahmen an, in denen die 
betreffende Art vorkommt.
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3.1.2. Holco-Galeopsietum tetrahit HILBIG 65
(Tab. 1, Sp. 2 - 4)

Im gesamten Untersuchungsgebiet ist auf gestörten 
Feldrainen sauren Substrats, mit Verbreitungs
schwerpunkt in den höheren Lagen, das Holco-Gale
opsietum die dominierende Pioniergesellschaft. Die 
Gesellschaft wird auch als die auf silikatarmen Aus
gangsgesteinen Nordost- und Ostbayems dominie
rende Ackerunkrautgesellschaft bezeichnet. Schwa
che Kennarten der Assoziation sind der vielfach 
aspektbestimmende Holcus mollis sowie Galeopsis 
tetrahit als Höhenzeiger. Differentialarten gegen an
dere Ackerunkrautgesellschaften im Assoziations
rang sind die Verhagerung anzeigenden Pioniere 
Stellaria gramínea und Rumex acetosella.
Gegen die typische Ausbildungsform des Holco-Ga- 
leopsietums wird die Ausbildungsform von Pteri- 
dium aquilinum (Tab. 1, Sp. 4) durch den aspektbe
stimmenden Adlerfam abgegrenzt.
Von der gleichnamigen Unkrautgesellschaft auf Äk- 
kem wird das »gefestigtere« Holco-Galeopsietum 
auf Feldrainen durch das Zurücktreten einjähriger 
Secalietea-Arten wie Lapsana communis sowie das 
recht häufige Auftreten von Grünlandarten und Nar
do-Callune tea-Arten unterschieden.

3.1.3. Convolvulo-Agropyretum repentis
FELF. 43 (Tab. 1, Sp. 5)

Die domierende Pioniergesellschaft auf gestörten 
Feldrainen basenreichen Substrats sowie auf Feldrai
nen zwischen Äckern sauren Substrats der tieferen 
Lagen ist das Convolvulo-Agropyretum.
Das Agropyrion und ebenso das Convolvulo-Agro
pyretum sind charakterisiert durch das aspektbestim
mende Auftreten der rhizomkriechenden Quecke 
(Agropyron repens). Kennarten der Convolvulo- 
Agropyretea und deren einziger Ordnung sind die 
wärmeliebenden basenanzeigenden Pionierarten Ga
lium aparine, Convolvulus arvensis und Poa angusti-

folia. Akzessorisch treten weitere Ruderale und 
Nährstoffzeiger, vor allem auch Grünlandarten, hin
zu.

3.1.4. Sambucetum ebuli FELF. 42
(Tab. 1, Sp. 6)

Vor allem ruderal auf Lesestein- und Bauschutthau
fen zwischen Äckern basenreicher oder auch saurer 
Substrate des Untersuchungsgebiets siedelt verein
zelt das nitrophile Sambucetum ebuli.
Zur aspektbeherrschenden Assoziationskennart 
Sambucus ebulus treten als sonstige Stickstoffzeiger 
die Artemisietea-Kennart Urtica dioica und eine An
zahl von Pionieren wie Galium aparine, Agropyron 
und Rubus caesius. Aufgrund der pionierhaften Be
gleitflora und dem deutlichen Zurückbleiben von 
Arten der gefestigteren nitrophilen Saumgesellschaf
ten wird die syntaxonomisch schwach charakterisier
te Gesellschaft dem Verband Arction in der Ord
nung Onopordetalia zugeordnet.

3.2. Standortvergleich der Pioniergesellschaften

Die Berechnung der mittleren Ellenbergschen Reak- 
tions- und Stickstoffzeigerwerte der Gesellschafts
aufnahmen und ihre Einordnung in ein Ökogramm 
(vgl. Abb. 1) ergibt folgendes:
Das Convolvulo-Agropyretum tritt auf stickstoffrei
chen, mäßig sauren bis schwach basischen Böden 
auf. Stickstoffarmes bis mäßig stickstoffreiches sowie 
saures Substrat fördern die Ausbildung des Holco- 
Galeopsietum. Die Epilobium angustifolium-Rubus 
idaeus-Gesellschaft zeigt einen niedrigen pH-Wert 
und gleichzeitig Stickstoffreichtum an. 
Pioniergesellschaften sind auf Feldrainen bevorzugt 
an Äckern zu finden. Vor allem die Beeinflussung 
des Standorts durch Düngung und Herbizide redu
ziert die Artenzahl. So liegt die mittlere Artenzahl 
der Pioniergesellschaften meist unter 15. Sehr 
schmale Feldraine zwischen Äckern weisen zum Teil 
weniger als 5 Arten auf.

Wiesen-, Heide- u. Saumgesellschaften Pioniergesellschaften

Durchschnittlicher R-Wert der Gesellschaft

Abbildung 1

Ökogramm der mittleren Zeigerwerte nach ELLENBERG für Stickstoff und Azididät von häufigen Feldraingesellschaften Nordostbayems
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Die Vermutung, Feldraine an Äckern könnten Refu
gien für durch Saatgutreinigung, Herbizidanwen
dung und Überdüngung bedrohte Ackerunkräuter 
wie Kornrade, Venusspiegel oder Sommer-Adonis
röschen darstellen, bestätigte sich für die untersuch
ten Raine im allgemeinen nicht. Es wurden nur je
weils ein Vorkommen der zurückgehenden Acker
unkräuter Neslia paniculata und Lathyrus tuberosus 
auf gepflügten Rainpartien registriert.

3.3. Saumgesellschaften

3.3.1. Nitrophile Saumgesellschaften: 
Urtico-Aegopodietum TX. 63
(Tab. 1., Sp. 7)
Chaerophylletum aurei OBERD. 57
(Tab. 1., Sp. 8)

Ackerraine weisen bei angrenzender Feldbewirt
schaftung stabilere Vegetationseinheiten auf, insbe
sondere dann, wenn sie nicht durch Pflügen oder 
Flammen beeinflußt werden. Man findet unter die
sen Bedingungen auf nichtgemähten Feldrainen 
meist basenreichen Substrats die nitrophilen Saum
gesellschaften des Urtico-Aegopodietum und des 
Chaerophylletum aurei. Schwache Verbandskennart 
für beide Gesellschaften ist Aegopodium podagraria. 
Als Klassenkennarten der Artemisietea treten Cir- 
sium arvense und Urtica dioica hinzu. Kennart des 
Chaerophylletum aurei ist der Goldkälberkropf. Da
gegen weist das Urtico-Aegopodietum als Rumpfas
soziation keine eigenen Assoziationskennarten auf.

3.3.2. Mesophile Saumgesellschaft: 
Trifolio-Agrimonietum eupatorii 
Th. MULL. 62 (Tab. 2, Sp. 1)

Auf nährstoffarmen, anthropogen kaum beeinfluß
ten Rainen kalkreichen Substrats, vorwiegend zwi
schen Grünlandflächen, siedelt als mesophile saum- 
artige Gesellschaft das Trifolio-Agrimonietum.
Die Rumpfassoziation wird charakterisiert durch die 
Trifolion medii-Verbandskennarten Agrimonia eu- 
patoria und (schwächer) Trifolium medium. Die stets 
reichlich vorhandene Fiederzwenke Brachypodium 
pinnatum sowie Viola hirta und ausgesprochen wär
meliebende Arten des Geranion sanguinei bilden ei
ne Trennartengruppe der Rasse von Brachypodium 
pinnatum. Weiterhin treten zahlreiche Arten der 
Festuco-Brometea und der Molinio-Arrhenathere- 
tea hinzu. Ein Anzeichen fehlender Bewirtschaftung 
ist der vielfach aufkommende Schlehen-Jungwuchs.

3.4. Wiesen- und trockenrasenähnliche 
Gesellschaften (Tab. 2, Sp. 2 - 7 )

Wiesen- und trockenrasenähnliche Gesellschaften 
befinden sich vor allem auf Rainen zwischen Grün
landflächen. Sie werden im Gegensatz zu den Pio
nier- und Saumgesellschaften mehr oder weniger re
gelmäßig gemäht.

3.4.1. Polytrichum piliferum-Scleranthus
perennis-Sedo-Scleranthetea-Gesellschaft
(Tab. 2, Sp. 2)

Die Gesellschaft ist durch die Sedo-Scleranthetea- 
Arten Polytrichum piliferum, Scleranthus perennis 
und Petrorhagia prolifera gekennzeichnet. Neben

diesen Arten der Sandtrockenrasen treten weitere 
Trockenheits- und Magerkeitszeiger wie Hypnum 
cupressiforme, Festuca ovina und Sanguisorba minor 
sowie relativ anspruchslose Grünlandarten wie Poa 
pratensis und Avena pubescens auf. Eine floristisch 
ähnliche Gesellschaft aus Südwestböhmen, die im 
Untersuchungsgebiet mangels geeigneten Substrats 
selten vorkommt, bezeichnet MORAVEC (1967) als 
Polytricho pilifero-Scleranthetum perennis.

3.4.2. AIchemillo-Arrhenatheretum SOUGNEZ 
et LIMB. 63 (Tab. 2, Sp. 3)

Das regelmäßig gemähte und vermutlich vom an
grenzenden Intensivgrünland her mit Nährstoffen 
versorgte AIchemillo-Arrhenatheretum auf Feldrai
nen weist eine starke Dominanz ausgesprochener 
Grünlandarten gegenüber den Säure- und Mager- 
keitszeigem auf. Der Höhenzeiger Alchemilla montí
cola grenzt die vorliegende Gesellschaft submonta
nen Verbreitungsschwerpunkts als Berg-Glatthafer
wiese gegen die Tal-Glatthaferwiese (Dauco-Arrhe- 
natheretum) ab.

3.4.3. Festuca rubra-Agrostis capillaris- 
Arrhenatherion-GeseUschaft
(Tab. 2, Sp. 4 - 6)

Aus sporadisch gemähten Feldrainen sauren Sub
strats, vor allem zwischen Grünland, siedelt, von der 
collinen bis in die montane Stufe verbreitet, die Rot- 
schwingel-Rotstraußgras-Wiese. Innerhalb des Ex- 
tensiv-Grünlands der Mittelgebirge kommt dieser 
Magerwiese, in der die ziemlich anspruchslosen Grä
ser Festuca rubra und Agrostis capillaris dominieren, 
besondere Bedeutung zu. Knautia arvensis, Arrhena- 
thérum elatius und Galium álbum charakterisieren 
schwach den Arrhenatherion-Verband. Die neben 
einer Anzahl von Molinio-Arrhenatheretea- und 
Arrhenatheretalia-Arten auftretenden Nardo-Callu- 
netea-Arten wie Potentilla erecta, Viola canina und 
Dianthus deltoides haben im Vergleich zu den Grün
landarten eine mehr oder weniger untergeordnete 
Bedeutung.
Von der schwach trockenen bis frischen Ausbil
dungsform der Gesellschaft wird eine feuchte Aus
bildung mit Acrocladium cuspidatum und Succisa 
pratensis unterschieden (Tab. 2, Sp. 6).

3.4.4. Carex brizoides-Molinion-Gesellschaft
(Tab. 2, Sp. 7)

Uber quelligem, wasserzügigem Untergrund siedelt 
auf Rainen zwischen Feuchtwiesen im Bayerischen 
Wald die sporadisch gemähte Carex brizoides-Ge- 
sellschaft. Der Molinion-Verband wird mit Molinia 
caerulea, Sanguisorba officinalis und Cirsium palustre 
nur schwach charakterisiert. Differenzierendes 
Merkmal der artenarmen Gesellschaft ist die aspekt
bestimmende und dichtwurzelnde Carex brizoides.

3.5. Heide-Gesellschaften (Tab. 2, Sp. 8 - 10)

3.5.1. Polygalo-Nardetum OBERD. 57
(Tab. 2, Sp. 8)

Auf sporadisch gemähten und auch beweideten 
Feldrainen des Vorderen Bayerischen Waldes siedelt 
auf saurem Substrat zwischen Borstgrasrasen und
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Rotschwingel-Rotstraußgraswiesen der submontan
montanen Stufe das Polygalo-Nardetum. 
Auftretende Arten der Nardo-Callunetea, z. T. mit 
Schwerpunkt im Violion-Verband, sind Nardus stric
to, Potentilla erecta und Hypericum maculatum. Der 
Violion-Verband wird innerhalb der Nardetalia mit 
dem völligen Fehlen alpiner und praealpiner Arten 
vor allem negativ charakterisiert.

3.5.2. Deschampsia flexuosa-Potentilla erecta-
Violion caninae-Gesellschaft
(Tab. 2, Sp. 9 - 10)

Im Vergleich zum Polygalo-Nardetum durch sehr ex
tensive Nutzung bzw. völliges Unterbleiben von 
Mahd gekennzeichnet ist die vor allem auf den Feld
rainen der submontan-montanen Stufe in Nordost- 
bayem zwischen Magerwiesen und Borstgrasrasen 
verbreitet auftretende Deschampsia flexuosa-Poten
tilla erecta-Violion-Gesellschaft. Auf Kosten des na
hezu verschwundenen Borstgrases dominiert auf die
sen Rächen die Drahtschmiele, Deschampsia flexuo- 
sa. Auftretende Arten der Nardo-Callunetea und 
Nardetalia sind Potentilla erecta, Galium harcynicum 
u. a. Viola canina und Hypericum maculatum weisen 
einen schwachen Schwerpunkt im Violion-Verband 
auf.
Bei völligem Unterbleiben der Bewirtschaftung tre
ten Zwergsträucher wie Calluna vulgaris und Vacci- 
nium myrtillus innerhalb der Drahtschmielen-Be- 
stände hervor. Vielfach leitet in dieser Zwerg
strauch-Ausbildungsform Sorbus aucuparia-Jung
wuchs die Wiederbewaldungsphase ein (vgl. Tab. 2, 
Sp. 10).

3.6. Standortvergleich der Dauergesellschaften

Uber ein Ökogramm werden die unterschiedlichen 
Ansprüche der Dauergesellschaften auf Feldrainen 
Nordostbayems bezüglich der Faktoren Azidität und 
Stickstoff (verfügbar) aufgezeigt (vgl. Abb. 1). Das 
Chaerophylletum aurei siedelt auf basischen, nähr
stoffreichen Feldrainen — meist zwischen Ackerland. 
Auf mageren Rainen basischen Substrats, vorwie
gend zwischen Grünland, findet sich das Trifolio- 
Agrimonietum. Ebenfalls stickstoffarmes, aber sau
res Substrat besiedelt die Deschampsia flexuosa-Po
tentilla erecta-Gesellschaft. Die durch Mahd beein
flußten Rotschwingel-Rotstraußgras- bzw. Alche- 
millo-Arrhenatheretum-Wiesen sind auf stickstoffar
men bis mäßig stickstoffreichen, mäßig sauren Rai
nen zu finden.

Artenreiche Dauergesellschaften auf Feldrainen sind 
das Trifolio-Agrimonietum und die Polytrichum pili- 
ferum-Scleranthus perennis-Gesellschaft. Als Arten 
der Roten Liste treten im Trifolio-Agrimonietum auf 
wenigen Feldrainen Carlina acaulis, Centaurium ery- 
thraea, Gentiana ciliata und Pulsatilla vulgaris auf. 
Innerhalb der artenarmen Deschampsia flexuosa- 
Potentilla erecta-Gesellschaft ist als bedrohte Art al
lenfalls Amica montana zu nennen. Artenreicher als 
die verarmte Heidegesellschaft sind die gemähten 
Raine vom Alchemillo-Arrhenatheretum- und vom 
Rotschwingel-Rotstraußgras-Typ. Pflanzenarten der 
Roten Liste wurden auf diesen bewirtschafteten Rai
nen nicht gefunden.

Oberfranken, 1981
Convolvulo- 
Agropyretum 
Holco-Galeopsietum- 
mit Pteridium
Chaerophylletum
aurei
Holco-Galeopsietum
(typicum)
Sambucetum
ebuli
Festuca rubra- Agrostis 
capillaris-Gesellschaft
Deschampsia flexuosa- 
Potentilla erecta-Ges. 
ohne Zwergsträucher
Epilobium angustifolium- 
Rubus idaeus-Ges. 
Trifolio- 
Agrimonietum
Deschampsia flexuosa- 
Potentilla erecta-Ges. 
mit Zwergsträuchern 
Polytrichum piliferum - 
Scleranthus-Gesellsch. 
Alchemillo- 
Arrhenatheretum

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Anteil der Aufnahmen mit einem Feld als oberem Anlieger(%)

Abbildung 2

Die Beeinflussung der Ausbildung der Feldraingesellschaften Nordostbayems durch die Nutzungsweise des oberen Anliegers.
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4. Der Einfluß der Bewirtschaftung von landwirt
schaftlichen Flächen auf die Vegetation 
angrenzender Feldraine

Ein vorrangiges Ziel der vorliegenden Ausführun
gen ist es, den Einfluß der Bewirtschaftungsweise 
von landwirtschaftlichen Flächen auf die Vegetation 
angrenzender Feldraine aufzuzeigen. Dieser Bezug 
läßt sich durch den prozentualen Anteil der ackeran
liegenden Feldraine für die einzelnen Pflanzengesell
schaften darstellen (vgl. Abb. 2). Vom Convolvulo- 
Agropyretum und von der Adlerfarn-Ausbildung 
des Holco-Galeopsietums wurden ausschließlich 
Raine zwischen Äckern besiedelt. Das Sambucetum 
ebuli und das Holco-Galeopsietum (typicum) sowie 
das nitrophile Chaerophylletum aurei finden sich 
zum weitaus überwiegenden Teil auf Rainen, die an 
Äcker grenzen. Als nitrophile Pioniergesellschaft 
stellt die Epilobium angustifolium-Rubus idaeus-Ge- 
sellschaft in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar, da 
sie meist auf Rainen zwischen Grünland gefunden 
wurde.
Die Wiesen-, Heidegesellschaften und mesophilen 
Säume treten vor allem auf den wenig gestörten 
Grünlandrainen auf.

5. Bewertung von Feldrainen unter Gesichts
punkten des Naturschutzes

Zur Beurteilung der Schutzwürdigkeit von Feld
rainen sind deren positive wie negative Funktionen 
im Naturhaushalt vergleichend zu quantifizieren. In 
der vorliegenden Darstellung soll vor allem der Wert 
von Feldrainen aus botanischer Sicht betrachtet wer
den. Daneben sei aber auf einen tierökologischen 
Aspekt, die Funktion von Feldrainen als Refugien 
und Äsungsräume der teilweise stark zurückgehen
den Feldhasen- und Rebhuhnpopulationen, hinge
wiesen. Eine besondere, nicht zuletzt ökonomische 
Bedeutung liegt in der deutlichen Herabsetzung der 
Erosionsintensität durch Stufenraine in geneigtem 
Ackerland.
Auf einigen wenig belasteten Rainen zwischen 
Grünland sind Pflanzenarten der Roten Liste zu fin
den. Genannt worden sind die Magerkeitszeiger Ar- 
nica montana, Carlina acaulis, Centaurium erythraea, 
Gentiana ciliata, Pulsatilla vulgaris, Arten, die ebenso 
auf vergleichbaren Standorten wie denen von Wald
rändern und -lichtungen sowie Heckensäumen auf

treten können. Es muß zusammenfassend aber fest
gestellt werden, daß das Auftreten seltener Arten auf 
Feldrainen erschreckend gering ist. Der überwiegen
de Teil der untersuchten Feldraine erweist sich auf
grund starker anthropogener Belastung als artenarm. 
Vor allem die häufig pionierhaft ausgebüdete Feld
rainvegetation zwischen Äckern setzt sich bevor
zugt aus wenigen konkurrenzstarken, »streßtoleran
ten« Arten wie Agropyron repens, Galium aparine 
und Holcus mollis zusammen. Derartige durch Über
griffe angrenzenden Ackerbaus, vor allem durch Eu
trophierung, Herbizidanwendung und Umbruch ex
trem gestörte Feldraine sind aus botanischer Sicht in 
ihrem aktuellen Zustand nahezu wertlos. Auf seiten 
der Landwirte stellen solche Stadien flächendecken
der rhizomkriechender Pioniere lästige Unkrauther
de dar. Es ist aber zu betonen, daß es sich hier um ei
ne sekundäre Verarmung als Folge der Bewirtschaf
tung angrenzender Äcker handelt. Der Unkrautherd 
ist durch die Bewirtschaftung angelegt worden. 
Trotz dieser Umstände sollte von einer vorschnellen 
Vernichtung von Feldrainen abgesehen werden. Es 
ist im Einzelfall zu prüfen, welche erosionshemmen
den Wirkungen vorliegen, die auch von Pionierge
sellschaften besser als von einem Acker wahrgenom
men werden.
Aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspfle
ge als auch von seiten der Landwirtschaft ist die 
Schaffung und Erhaltung einer vielfältigen Feldrain
vegetation anzustreben. Zur Erreichung dieses Ziels 
muß die Eutrophierung und Herbizideinwirkung 
verringert werden. Zur Vermeidung der Verbu- 
schung sowie zur Schaffung und Erhaltung artenrei
cher Magerwiesenvegetation auf Feldrainen wäre 
schließlich eine etwa jährliche Mahd, bevorzugt in 
den Monaten September-Oktober (nach der Samen- 
reife) notwendig. Der deutliche Rückgang der Wie
senvegetation auf Rainen zugunsten verheideter und 
verbuschter Streifen — im Untersuchungsgebiet vor 
allem in Nordostbayem -  erklärt sich aus dem zu
nehmenden Bestreben der Landwirte, nur noch die 
unmittelbar an den Betriebsablauf gebundenen Ar
beiten durchzuführen. Zusätzliche Aufwendungen, 
etwa für die Mahd von Rainen, werden vermieden. 
Da der Heckenrain wohl die »pflegeleichtere Alter
native« zum Feldrain darstellt, wäre abzuwägen, ob 
die Umwandlung eines Teils der Feldraine in Hecken 
unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichts
punkten gefördert werden sollte.
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