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Nutzungsgeschichte, Vegetation und Erhaltungs
moglichkeiten einer historischen Agrarlandschaft 
in der siidlichen Frankenalb (Landkreis Eichstatt) 

V on A. Sieben, Hannover, und A. Otte, Freising 

Zusammenfassung 

Auf dem Pfleimberg bei Titting (Lkr. Eichstatt) konnte sich das charakteristische Gefiige der alten fran
kischen Agrarlandschaft aus flachgriindigen, skelettreichen Aclcern, Lesesteinriegeln und beweideten Hu
tungen mit seinem vielfaltigen Vegetationsmosaik bis heute erhalten. Es soli im Rahmen eines Schutz- und 
Extensivierungsvorhabens des Landkreises Eichstatt erhalten und entwickelt werden. 

Im Sommer 1989 wurde die Vegetation des Pfleimberges vegetationskundlich untersucht. Auf den 
Ackern ist in den Halmfruchtkulturen eine artenreiche Ausbildung des Caucalido-Adonidetum flammeae 
(Subassoziation von Aphanes arvensis) anzutreffen, die bei Blattfruchtanbau durch das Thlaspio-Veronice
tum politae ersetzt wird. Begleitende Untersuchungen im Gebiet des oberen Anlautertales zeigen, da/1 fast 
das gesamte Artenpotential der gebietstypischen Ackerwildkrautflora auf dem Pfleimberg derzeit noch an
zutreffen ist. Da/1 sich aber auch dart schon starke Veranderungen vollzogen ha ben, zeigt ein Vergleich mit 
alten Gebietsfloren. 

Neben den Aclcern wurden auch die iibrigen Pflanzengemeinschaften des Pfleimberges erfallt und be
schrieben. Die durch Beweidung entstandenen Halbtrockenrasen des Gebietes sind dem Gentiano-Koele
rietum (Subassoziation von Teuaium montanum und Subassoziation von Arrhenatbemm elatius) anzu
gliedern, und die Wirtschaftswiesen des Gebietes werden als Initialstadium des Arrhenatheretum elatioris 
eingestuft. Auf den Lesesteinriegeln, die die schmalen Ackerparzellen haufig begrenzen, ist eine Convolvu
lr<s arvensis- Agrimonia eupatoria - Gesellschaft ausgebildet, die aus Arten unterschiedlicher, pflanzen
soziologischer Klassen aufgebaut ist, was a us der raumlichen Lage dieser Strukturen zwischen verschiede
nen Flachennutzungen resultiert. 

Das vielfaltige Nutzungs- und Vegetationsmosaik auf dem Pfleimberg ist das Ergebnis vergangener Nut
zungsweisen und -intensitaten. Zum Versdindnis dieser Zusammenhange wurden die Auswirkungen der 
verschiedenen Ackerbauperioden (Dreifelderwirtschaft, Verbesserte Dreifelderwirtschaft und moderne 
Intensivlandwirtschaft) auf die Vegetation der landwirtschaftlich genutzten Flachen dargestellt, urn daraus 
Hinweise auf die kiinftige Bewirtschaftung des Gebietes abzuleiten. 

N eben einer Bewirtschaftung der Acker ohne Pestizide und m it reduzierter D iingung (wie beim Arten
hilfsprogramm zum Schutz der Ackerwildkrauter) sind Nutzungsextensivierungen anzustreben, die sich 
am Bewirtschaftungsniveau der Landnutzungsphasen der Dreifelderwirtschaft und dcr Verbesserten Drei
felderwirtschaft orientieren so lien. Damit kann die natiirliche Regenerierung der Vegetationseinheitcn des 
Pfleimberges gesichert und gleichzeitig ein kulturhistorischer Beitrag zur Erhaltung alter Landnutzungs
formen m it gebietstypischen Kulturarten geleistet werden. 

1. Einfiihrung 

1 .1 Einleitung 

Der technische Fortschritt und die Rationalisierung der Landwirtschaft ha ben zu einer star
ken Vereinheitlichung unserer Agrarlandschaft gefiihrt. Die von Natur aus sehr unterschied
lichen Anbaubedingungen der verschiedenen Landschaftsraume werden dabei zunehmend 
gleichartiger gestaltet. Es entstehen landwirtschaftliche Einheitslandschaften, die rationell und 
intensiv bewirtschaftet werden. 
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Der Wan del der Kulturlandschaft zeichnete si eh bereits am En de des 19. J ahrhunderts ab . Er 
setzte jedoch erst nach 1950 mit Nachdruck ein und ist auch heute noch nicht abgeschlossen. 
Bis dahin bestimmten standortliche Gegebenheiten die Form der Bodennutzung, und man
gelnde Kenntnisse in der Pflanzenerniihrung und der Pflanzenzi.ichtung begrenzten die land
wirtschaftliche Produktivitiit. Viele der heute bedrohten Lebensgemeinschaften sind das Er
gebnis dieser traditionellen Nutzungsweise. Sie ha ben eine Kulturlandschaft mit hoher Arten
und Strukturvielfalt hervorgerufen, wie sie mittlerweile nur noch in wenigen ertragsschwachen 
Gebieten anzutreffen ist. 

Nach einer Entwicldung, die jahrzehntelang einseitig zum Biotopri.ickgang und Arten
schwund gefi.ihrt hat, werden jetzt N utzungsstrategien gefordert, durch die neue Lebensriiume 
fi.ir Arten bereitgestellt werden. Die Notwendigkeit, umweltvertriigliche, ,modifizierte" (PFA

DENHAUER 1988) Formen einer Agrarnutzung zu finden, wird zunehmend erkannt. Natur
schutz und Produktion sollen dabei gleichermaBen beri.icksichtigt werden. 

Diese notwendige Umorientierung der Landwirtschaft kann jedoch nur dann einen Beitrag 
zum Biotop- und Artenschutz leisten, wenn die entsprechenden Arten noch vorhanden sind. 
Die Erhaltung wertvoller Restflachen mit ihren Lebensgemeinschaften ist daher Vorausset
zung fi.ir die zuki.inftige Entwicldung. 

Eine wichtige Zwischenlosung zur Erhaltung des Artenpotentials der Agrarlandschaft ist die 
Durchfi.ihrung der Randstreifenprogramme (ScHUMACHER 1980). In Bayern wird seit Mitte der 
achtziger Jahre eine Nutzungsextensivierung von Wiesen-, Magerrasen-, Ufer- und Acker
randstreifen finanziell gefordert (HELFERICH 1988).  Davon wurde in Bayern das Ackerrand
streifenprogramm 1985 erstmalig zum Schutz der Ackerwildkrautvegetation durchgefi.ihrt und 
hat seitdem groBen Zuspruch (MATTHEIS, ALBRECHT & 0TTE 1991) gewonnen. Die Auflage ist, 
daB die durch die Unteren Naturschutzbehorden der Landkreise angepachteten Ackerrand
streifen nicht gedi.ingt und ohne Pestizide bewirtschaftet werden. 

Auf dem Pfleimberg bei Titting (Si.idliche Frankenalb) sollen diese Bemi.ihungen durch ein 
Pacht- und Ankaufprogramm intensiviert werden. Dieses Gebiet dokumentiert einen letzten 
Rest der ehemals fi.ir den Raum so typischen Nutzungsvielfalt aus flachgri.indigen Kalkscher
ben-Ackern, Lesesteinriegeln und Halbtrockenrasen. Ziel ist es, dieses kleinteilige Nutzungs
mosaik zu erhalten, urn durch traditionelle Bewirtschaftung der Ackerflachen sowohl einen 
Beitrag zum Schutz der Ackerwildkrautvegetation als auch zur Erhaltung einer historischen 
Kulturlandschaft zu leisten. 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Vegetation des Pfleimberges (Acker, Halbtrockenra
sen, Raine und Gri.inland). Die Erhebungen wurden dabei auf das Gebiet des oberen Anlauter
tales ausgedehnt, urn das Artenpotential der Landschaft zu erfassen und Veriinderungen auf
zuzeigen. Uber die Analyse des Wandels in der Ackerwildkrautvegetation werden Hinweise 
auf die ki.inftige Bewirtschaftung des Gebietes gegeben. 

Schutzbemi.ihungen auf dem Pfleimberg konnen aber nur dann einen Beitrag zur Verbesse
rung der okologischen Situation im Anlautertal leisten, wenn das BewuBtsein der Bevolkerung 
fi.ir die bestehenden Probleme (Artenschwund, Biotopverlust u. a.) geschiirft wird. Ne ben sei
ner Funktion als Schutzgebiet kann der Pfleimberg daher auch naturschutzpiidagogische Auf
gaben i.ibernehmen. 

1 .2 Ausgangslage 

Weite Teile der Si.idlichen Frankenalb unterliegen einer intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung. Nur im Randbereich der wenigen Tiiler finden sich no eh Anzeichen extensiver Nut
zungsweisen, da hier aufgrund der edaphischen Gegebenheiten nur begrenzte Produktions
steigerungen moglich sind. Zu diesen Gebieten gehort auch der Pfleimberg (Abb. 1) .  

Eine akute Gefahrdung des Gebietes ergibt sich derzeit aus zwei Richtungen : Fi.ir viele 
Landwirte zahlt sich die ackerbauliche Nutzung der schmalen, ertragsschwachen Parzellen 
nicht mehr a us. V or all em die groBe Anzahl der Klein- und Kleinstbetriebe, die mit ihren zum 
Teil sehr traditionellen Nutzungsweisen die Arten- und Strukturvielfalt des Gebietes bislang 
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Ab b. 1 c: Lage und Topographic des Pfleimberges 

Abb. la: 
Lage des Untersuchungsgebietes 
in Bayern e 

Abb. 1 b :  
Naturraumliche Lage des 
Untersuchungsgebietes 

o�=----�1�0=�30== ;;;�50km & 

Abb. 1 :  Lage des Untersuchungsgebietes 
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garantiert haben, ziehen sich zunehmend aus dem Gebiet zuriick. Ihre Flachen werden von 
grogeren, meist intensiver wirtschaftenden Betrieben iibernommen. Dane ben kommt es auch 
zur volligen Nutzungsaufgabe. Diese Entwicldung wird derzeit von einem noch laufenden 
Flurbereinigungsverfahren iiberlagert. Aufgrund der anstehenden Wertschatzungwurden des
halb 1989 fast alle Parzellen bewirtschaftet. 

1.3 Nutzungsgeschichte des Pfleimberges 

Der augenblicldiche Zustand des Pfleimberges ist das Ergebnis einer jahrhundertelangen 
Entwicklung. Wie auf vielen ortsnahen Gemeindeflachen der Frankischen Alb wurde auch hier 
der Wald seit dem Mittelalter durch eine intensive Holz- und Weidenutzung stark herabge
wirtschaftet, bis schliemich weite Kahlflachen entstanden. 

Hinweise auf diese Bewirtschaftung gibt das Urkataster der Gemeinde Titting a us demJahre 
1 832. Demnach wurde der Pfleimberg lange Zeit als Hutungsflache genutzt, die in die Gemein
schaftsweide des Ortes (Allmende) einbezogen war. Alle eingesessenen Bewohner der Ge
meinde besagen das Recht, ihr Vi eh zum Weiden auf diese Flachen zu treiben. Vermutlich exi
stierten schon damals einzelne Ackerparzellen (s. Ab b. 2), die heute durch ihre vergleichsweise 
groge Parzellierung auffallen. Im Urkataster werden sie als ,Der Pfleimacker" oder der ,Blas
balgacker" bezeichnet. 

Die Auflosung der Allmende auf dem Pfleimberg vollzog sich in zwei Schritten und geht auf 
eine Verordnung a us demJ ahres 1 805 zuriick. Bei einer ersten Aufteilung erhielt jeder Rechtler 
des Ortes eine Parzelle von etwa 0,4 Tagwerk (= 0,14 ha; 1 Tagwerk = 0,33 ha). Dorfbewoh
ner, die nur ein halbes Weiderecht besagen, mugten sich je eine Parzelle teilen. 

Im Jahre 1 856 erfolgte die endgiiltige Parzellierung des Pfleimberges. Damals entstanden 55 
gleichgroge Flurstiicke (1h Tagwerk = 0,1 7  ha), die wieder an die Rechtler vergeben wurden. 
Die starke Besitzzersplitterung des Pfleimberges wird damit verstandlich. 

In vielen Dorfern der Umgebung von Titting vollzog sich die Aufteilung der Allmende in 
ahnlicher Weise. Uberall entstanden kleinparzellierte Gewanne, die Hinweise auf die ehema
lige W eidenutzung gab en. Mit der Flurbereinigung und der landwirtschaftlichen Intensivie
rung verschwanden diese alten Flurformen. Nur in Titting blieben sie bis heute er ha! ten. 

2. Standortkundliche Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

2 .1 Lage 

Der Pfleimberg liegt etwa 15 km nordlich von Eichstatt am Ortsrand der Gemeinde Titting 
im nordwestlichen Teil der Siidlichen Frankenalb. Die Untersuchungen der Ackerwildkraut
vegetation beziehen sich auf einen Radius von 1 5  km urn die Ortschaft Titting (vgl. Abb. 1 ) .  

2 .2  Landschaft und Geologie 

Die Frankische Alb besitzt einen sehr einheitlichen Landschaftscharakter. Ihr geologischer 
Untergrund besteht aus Kalk- und Dolomitgestein des Weigen Jura. Diese Gesteine besitzen 
eine hohe Wasserdurchlassigkeit, die Karsterscheinungen in der Landschaft verursachen. 

In der Siidlichen Frankenalb dominieren Schwammkalke, die zum Teil von horizontal gela
gerten jiingeren Juraschichten iiberdeckt werden. Sie bedingen das flachgewellte, hiigelige 
Relief der Hochflache (MEYNEN & ScHMITHDSEN 1962), die im Untersuchungsgebiet auf einer 
Meereshohe von 500-540 m iiNN liegt. 

Nur wenige, tie£ eingeschnittene Wasserlaufe, wie die Anlauter, zergliedern das Hochland 
der Siidlichen Frankenalb. Im Bereich der Gemeinde Titting ist dieser NebenfluB der Altmiihl 
etwa 80 m tie£ in die Hochflache eingeschnitten (Abb. 3). 
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Allmende 

Abb. 2 :  Aufteilung der Allmende auf dem Pfleimberg im 19.  Jahrhundert 

Auf den Hohen zu beiden Seiten des Tales befinden sich Eisenerzvorkommen. Sie wurden 
friiher in Grub en bei Kahldorf, Pollenfeld oder W achenzell abgebaut oder als Bohnerz von der 
Oberflache der Acker abgesammelt und ,aufgeldaubt" (Klauberz). Der Verkauf von Bohn
erzen bildete bis 1 862 (Aufgabe der Erzwasche in Titting) eine wichtige Einnahmequelle fiir die 
Bauern des Gebietes (ALTMOHLTALAKTU ELL 1 989). 

2.3 Boden 

Aus den WeifSjurakalken, die den geologischen Untergrund des Gebietes bilden, entstanden 
flachgriindige, karbonatreiche Rendzinen. Man find et sie dort, wo die Kalkschichten nicht von 
Verwitterungsdecken (,Albiiberdeckungen ") iiberlagert werden. 

Die Boden des Pfleimberges sind als Mullrendzina anzusprechen (vgl.BRU NNACKER 1962). 
Schon im Pleistozan verhinderte hier ein starker Bodenabtrag die Bildung tiefer Verwitte
rungsdecken, so daiS die Bodenentwicklung auf einer etwa 40 cm (bis 1 m) machtigen Kalk
steinfrostschuttdecke einsetzen mufSte (s. Abb. 4) . Fossile Verwitterungslehme (Terra fusca) 
waren dabei als Spa!tenfiillung mitbeteiligt. 

Unter dem EinflufS einer anhaltenden Erosion entwickelten si eh flachgriindige, steinige Bo
den. Sie sind kalk- und nahrstoffreich, trocknen aber leicht aus. Der hohe Kalkgeha!t bedingt 
ne ben einer schwach alkalischen Bodenreaktion auch eine giinstige Kriimelstruktur des lehmi
gen Bodenmaterials . 
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Ab b. 3 :  Geologisches Nord-Sud-Querprofil durch die Siidliche Frankenalb (verandert nach VIOHL 1984) 

Durch den ungunstigen W asserhaushalt wird die ackerbauliche N utzung dieser Boden sehr 
erschwert. Nur in J ahren mit feuchtem Fruhsommerwetter konnen zufriedenstellende Ertrage 
erzielt werden. Trockene Jahre fuhren dagegen weit starker als auf anderen Standorten zu ho
hen Ertragseinbugen. 

Durch das Pflugen wird alljahrlich neues Gesteinsmaterial aus dem C-Horizont in die 
Ackerkrume eingearbeitet. Diese Kalkscherben konnen auf den Feldern bis zu 80 % des Eo
dens bedecken (Abb. 4) . Bei der Bewertung der Boden durch die Reichsbodenschatzung er
hielten die Skelettboden des Pfleimberges Bodenzahlen zwischen 20 und 32 Punkten. Sie liegen 
damit an der Grenze der ackerbaulichen Bewirtschaftbarkeit. 

Eine and ere weit verbreitete Ausbildungsform der Rendzina ist im Untersuchungsgebiet die 
Braunlehm-Rendzina. Sie entstand an solchen Stellen der Albhochflache, die ihrer fossilen 
Lehmdecke (Terra fusca) durch Erosion nur teilweise (,aber immerhin bis nahe an die Kalk
schuttschicht") beraubt wurden (BRUNNACKER 1 962). 
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Ap 0-i 5 cm kleinstUckiger Kalkschutt durchmischt m it 
humushaltigem, kalkhaltigem, kleinkrumeligem 
Lehm 

AC i 5-40 cm groBplattiger Kalkstein-Frostschutt, als 
Zwischenmaterial etwas Bodenmaterial 

c 40- Bankkalk, in den Spalten Terra fusca-Material 

Abb. 4: Mullrendzina (Profilbeschreibung nach BRUNNACKER 1962) 



Die Braunlehmrendzina ist eine Terra fusca, die zu einer Rendzina zuriickentwickelt wurde. 
Im Vergleich zur Mullrendzina sind diese Boden meist feinerdereicher und tiefgriindiger. Ein 
ungiinstiger Wasserhaushalt und der Scherbengehalt erschweren jedoch auch hier die Acker
nutzung. Die Bodenzahlen liegen zwischen 25-45 Punkten. 

Im Albhochland nehmen Braunerden und Parabraunerden groBe Flachen ein. Ihr Ausgangs
gestein bildet die lehmige Albiiberdeckung. Es sind tiefgriindige Boden, die wegen ihres ausge
glichenen W asserhaushaltes und ihrer guten Nahrstoffversorgung ertragreiche Ackerstandorte 
darstellen, deren weitgehend skelettfreier A-Horizont mehr oder weniger entkalkt ist. 

2.4 Klima 

Die Siidliche Frankenalb gilt als mildes, maBigfeuchtes Mittelgebirge. Im Untersuchungsge
biet schwanken die durchschnittlichen Jahresniederschlage zwischen 700-800 mm (alle Kli
madaten dieses Kapitels wurden dem ,Klima-Atlas von Bayern" entnommen, Deutscher Wet
terdienst 1 952). 

Zu beach ten ist, daB der Boden-Wasserhaushalt iiber dem durchlassigen Kalkgestein insge
samt ungiinstiger zu bewerten ist als in anderen Gebieten mit vergleichbaren Niederschlagen 
(z. B. Tertiar-Hiigelland). In der Vegetationsperiode herrschen Durchschnittstemperaturen 
von 14- 1 5°C (Jahresmittel-Temperatur 7-8°C). 

Die mittlere J ahresschwankung der Lufttemperatur, die allgemein als ein MaB fur die Kon
tinentalitat des Klimas betrachtet wird, liegt im Untersuchungsgebiet zwischen 1 8,5 und 19° C. 
Diese Werte werden fast iiberall auf der Frankischen Alb angetroffen. Nur am Siidrand der 
Alb, im unteren Altmiihl-, Naab- und Laabertal liegen sie hoher und erreichen bei Regensburg 
sogar schon 20° C ( deutlich kontinentaler Charakter, vgl. GAUCKLER 1 930). 

3.  Der Einflu£ pflanzenbaulicher Ma£nahmen 
auf die Ausbildung der Ackerwildkrautvegetation 

3 .1  Die unterschiedlichen Ackerbaumethoden der landwirtschaftlichen Entwicklungs
phasen und ihr Einflu£ auf die Ackerwildkrautvegetation - Ein Uberblick 

Ausgehend von der traditionellen Wirtschaftsweise der Dreifelderwirtschaft werden in der 
nachfolgenden Ubersicht die Ackerbaumethoden verschiedener landwirtschaftlicher Entwick
lungsphasen : Dreifelderwirtschaft, Verbesserte Dreifelderwirtschaft und Intensivlandwirt
schaft aufgezeigt und ihr EinfluB auf die Ackerwildkrautvegetation beschrieben (vgl. RADEMA� 
CHER 1 960, HOPPE 1 987, BAcHTHALER 1 968, KocH 1980, EGGERS 1 984, Hmz 1988, KoRNAS 1 989). 
Die Datierung der Entwicldungsphasen entspricht dabei dem zeitlichen Ablauf, den die Land
wirtschaft in der Gemarkung Titting genommen hat (vgl. dazu Tab. 1 -3). 

3.2 Ma£nahmen zur Unkrautregulierung 

Unter den Bewirtschaftungsfaktoren spielt die Unkrautbekampfung von jeher eine heraus
ragende Rolle. Neben den geringeren Ertragen, die durch einen massenhaften Aufwuchs von 
Ackerwildkrautern hervorgerufen werden, kann auch die Qualitat des Erntegutes durch Ver
unreinigungen verschlechtert werden. So flihrte das Auftreten von Lolium remotum im Lein
anbau zu einer erheblichen Verminderung der Faserqualitat. Mitgeerntete Samen des Wachtel
weizens (Melampyrum arvense) oder des Acker-Senfs (Sinapis arvensis) verfarbten das Mehl 
und lieBen es bitter werden. Windende oder ldetternde Arten wie Convolvulus arvensis und 
Galium aparine erschwerten sowohl die manuelle als auch die maschinelle Ernte. 
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Auch fur die kunftige Bewirtschaftung des Pfleimberges bildet die Unkrautbekampfung eine 
zentrale Fragestellung, denn das Streben nach artenreichen Ackerwildkrautbestanden kann 
nicht mit einem Verzicht auf regulierende Ma£nahmen gleichgesetzt werden. lm folgenden 
soil daher die Entwicklung der Bekampfungsverfahren aufgezeigt werden. Sie ha ben die quan
titative und qualitative Zusammensetzung der Ackerwildkrautvegetation stets entscheidend 
mitbeeinflu£t. 

3.2.1 Dreifelderwirtschaft (Mittelalter his Ende des 19. Jahrhunderts; Tab. 1) 

3.2.1.1 Bodenbearbeitung im Brachejahr 

Durch eine regelma£ige Bodenbearbeitung wird der Aufwuchs unerwunschter Begleitarten 
entscheidend reduziert. Sie kann auf Brachen besonders intensiv erfolgen, da hi er auf Kultur
pflanzen keine Rucksicht genommen werden mu£. Zur Zeit der Dreifelderwirtschaft war das 
mehrmalige Pflugen und Eggen der Brache daher nicht selten die wichtigste Ma£nahme zur 
Eindammung des Unkrautaufwuchses (WEHSARG 1954). Wahrend einjahrige Arten durch Be
weidung reguliert werden konnten, gait die Brachebearbeitung vor allem der Reduzierung 
mehrjahriger Wurzelunkrauter (Agropyron repens, Cirsium arvense, Sonchus arvensis u. a.). 

Die Bearbeitung setzte imJuni ein, zu einem Zeitpunkt da o .  g. Rhizomgeophyten besonders 
anfallig sind. Meist wurden die Arbeiten in den MonatenJuli und August fortgesetzt, begleitet 
von erganzenden Ma£nahmen gegen schwer bekampfbare Arten, von denen ScHNIZLEIN & 
FRICKHINGER ( 1 848) berichten : ,Die unterirdischen Stengel (der Quecke) - ,Schnure" genannt 
- werden in trockenenJahrgangen auf Haufen gebracht und sogleich auf dem Felde verbrannt 
( . . .  ), urn des Wegfuhrens enthoben zu sein. "  

Die sehr flache Bodenbearbeitung konnte die Wurzelunkrauter jedoch nie vollstandig ver
drangen. Viel stiirker als heute beherrschten daher mehrjahrige Arten der Wiesen, Saume, 
Trocken- und Halbtrockenrasen die Ackerbegleitflora dieser Anbauperiode (ELLENBERG 1986 ) .  

3.2.1.2 Brache und Stoppelbeweidung 

Die unkrautregulierende Wirkung der Beweidung ist differenziert zu bewerten. Vorteile er
gaben sich vor allem aus der muhelosen Bekampfung einjahriger Arten auf den Stoppel- und 
Brachefeldern. Daneben konnten auch ausdauernde Arten zum Teil geschwacht und an einer 
weiteren Vermehrung gehindert werden (WEHSARG 1 9 1 8) .  

Arten mit guter Anpassung an Beweidung (rosetten- oder grasartige Pflanzen) oder Arten, 
die vom Weidevieh verschmaht werden (Euphorbia species, Anthemis arvensis, Rumex species 
u. a.) wurden dagegen selektiv gefi:irdert. Hinweise darauf geben die Ausfuhrungen von ScHNIZ
LEIN & FRICKHINGER (1848), die Carduus acanthoides, CardtJUS nutans und Anthemis arvensis 
als haufige Arten der Brachefelder bezeichnen. 

Bei einer langen Beweidungsphase der Brache wurden bodenbearbeitende Ma£nahmen 
(Stoppelschalen, Pflugen und Eggen der Brache) vielfach reduziert oder verzi:igert. Eine tief
greifende, dauerhafte Unkrautbekampfung wurde damit unterbunden. Zusatzliche Nachteile 
ergaben sich fur die Bodenfruchtbarkeit (fehlende Begrunung der Brache) und damit fur die 
Konkurrenzkraft der Kulturen, so da£ der Beweidung insgesamt nur eine geringe unkrautmin
dernde Wirkung zugeschrieben wurde (WEHSARG 1 9 1 8) .  

3.2.1.3 Saatverzi:igerung 

Bei der Bestellung des Sommergetreides blieb zwischen der ersten Bearbeitung der Felder im 
zeitigen Fruhjahr und der eigentlichen Saat eine Zeitspanne, in der die erste W elle des keimen
den U nkrautes mechanisch vernichtet werden konnte. F riihkeimende Art en zu den en Massen
bildner wie Sinapsis arvensis, Avena fatua und Galeopsis tetrahit zahlen, wurden auf diese 
W eise zuriickgedrangt. 

Die Technisierung der Anbauverfahren ermi:iglicht heute eine schnelle Bestellung der Felder 
und damit eine zeitliche Vorverlegung der Saattermine. Die Vorteile dieses Verfahrens beruhen 
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Ackerbaumethoden der Dreifelderwlrtschaft 
(Mittelalter bis Ende des 19. Jahrhunderts) 

EinfluB auf die Ackerwildkrautvegetation 

ANBAU: 

Bodeobearbejtyng 

Ayssaattechnjk 

Saatgutrefojguog 

PFLEGE: 

� 

Mecbaojscbe 
Bestandespf!ege 

FRUCHTFOLGE: 

Sommergetrejde I 
Wintargetrnjde 

ERNTE: 

Mlhl! 

Flache Pftugfurche (Bearbeitung 
our im Brachejahr und nach der 
Winterung). 

BegOnstigung meh�ahriger Ackerwildkrauter, die aufgrund der fla
chen, reduzierten Bodenbearbeitung our bedingt reguliert warden 
kOnnen. 

Spater oder fehlender Stoppelum- Forderung spatreifender Arten, die ihre Entwicklung bis zur Ernte 
bruch. erst teilweise abgeschlossen haben (sog. Stoppei- und Bracheun

krauter: Nigal/a arvansis, Stachys annua, Si/sna noctiflora, Kickxia 
spuria u.a.). 

Spate FrOhjahrsaussaat mit zeitli
cher VerzOgerung zwischen erster 
Bearbeitung und eigentlicher Be
stellung. 

Frllhe Wintersaat. 

Breitsaat mit der Hand. 

Verwendung van Sieben, Reitem, 
Worfeischaufein und Wannen. 

Vergleichsweise geringe Stallmist
dOngung der Brache vor der Winte· 
rung. 

Vorwiegend Handarbeit: mehrmali
ges Jaten und Hacken besonders 
der konkurrenzschwachen Kultu
ren (Kartoffeln, ROben, Lain, Erb
sen, Linsen). 

Ausstechen und Ausziehen. 

der Stoppel- und Brachefelder und 
der Getreidekulturen vor dem 
Schossen. 

Einseitige (Getreide-)Fruchtfolge, 
kein Anbau von Hackfrllchten. 

"Intensive" Bodenbearbeitung 
durch mehrmaliges PHOgen und 
Eggen (ab Juni). 

Verwendung von Sichel und San
se, Binden, Aufstellen, Nachtrock
nen und Einfahren der Garben. 

Hofdrusch mit dem Dreschflegel. 

Verwertung der Druschabfalle als 
Viehfutter und Einstreumaterial. 

Regulierung der Gesamtverunkrautung, besonders FrOhjahrskei
mer mit eng begrenztem Keimoptimum (Avena fatua, Ga/eopsis 
tatrahit u.a.) konnen zurOckgedrangt warden. 

Gute EntwicklungsmOglichkeitenfOr winterannuelle Arten der Seca
lietea (Adonis aestivalis, A. flammea, Consolida rega/is, Ranuncu
lus arvansis, Cantauraa cyanus u.a.). 

FOrderung lichtliebender Arten durch IOckigen Stand der Kulturen. 

Standige Samennachlieferung durch schlecht gereinigtes Saatgut. 
Darauf angewiesen sind Arten mit kurzlebigen Samen und wenig 
winterharten Keimlingen, deren Oberleben auf dam Acker von der 
regelmaBigen Aussaat mit dem Saatgut abhangig 1st {Bromus sa
calinus, Agrostsmma githago, Lo/ium temulsntum, Or/aya grandi-
1/ora u.a.). 

Aufbau artenreicher Ackerwildkrautbestande, BegOnstigung von 
konkurrenzschwachen, licht- und warmeliebenden Arten durch 
IOckigen Stand der Kulturen (Bup/eurum rotundifolium, Cauca/is 
p/atycarpos, Ajuga chamaapitys, Scandix pactsn-vanaris u.a.). 

Regulierung der Gesamtverunkrautung. 

Regulierung einzelner, problematischer Arten (Avena fatua, Vicia 
species, Cirsium arvense, Sonchus arvensis u.a.). 

FOrderung von Arten mit guter Anpassung an die Beweidung (Ro
setten- und Grasartige), selektive Begonstigung von Arten, die vom 
Weidevieh verschmaht warden (Anthemis arvensis, Carduus acan
thoides, C. nutans, Euphorbia species u.a.); Regulierung einjahri
ger Ackerwildkrauter, Verbreitung von kletrtrOchtigen Arten durch 
Se hale ( Cauca/is p/atycarpos, T ori/is arvensis, Cynog/ossum offici
nala u.a.). 

Wenig EntwicklungsmOglichkeiten fOr spatkeimende, sommeran
nuelle Arten. 

Eindammung der meh�ahrigen Ackerwildkrautvegetation. 

Anreicherung des Samenvorrates im Boden (viele Samen und 
Frllchte bleiben bei dieser Ernteweise auf dam Acker), mitgeernte
te Arten kannen bairn Trocknen der Garben noch ausreifen und 
aussamen. 

Samen I FrOchte mit harten Samenschalen I FrOchten warden beim 
Dreschen herausgeschlagen und konnen so schneller keimen 
(Neslia paniculata, Adonis aestivaJis, Legousia speculum-veneris 
u.a.). 

Nachlieferung von Ackerwildkrautsamen Ober schlecht vergorenen 
Stallmist. 

Tab. 1 :  Ackerbaumethoden der Dreifelderwirtschaft und ihr Einflull auf die Ackerwildkrautvegetation 

auf einer Verlangerung der Vegetationsperiode, die si eh ertragssteigernd auswirkt. Bei einer ra
schen Abfolge der Bestellarbeiten (Geratekombination) entfallt jedoch die Vorvernichtung des 
Unkrautes, so daE die auflaufende Sommerfrucht der Konkurrenz der gesamten Unkrautmasse 
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des Bodens gegeniiber steht. Zwangslaufig fuhrt dies zu einem verstarkten Einsatz von Herbi
ziden, gegen den sich z. B. Avena fatua als schwer bekampfbares Gras erfolgreich behaupten 
kann (BACHTHALER 1969). 

3.2.1.4 Mechanische Bestandespflege 

Eine Reihe arbeitsintensiver UnkrautbekampfungsmaBnahmen in den Kulturen kennzeich
nen den Ackerbau der Dreifelderwirtschaft. lmmer wieder wird das Jaten der Felder mit der 
Hand oder speziellen Handgeraten und W erkzeugen genannt. Dane ben wurden auch einzelne 
Arten gezielt beldmpft. Weit verbreitet war das sog. Distelstechen oder das Ausziehen des 
Flughafers (Avena fatua), der im Sommer den Kulturhafer oder die Gerste uberragte. 

3.2.2 Verbesserte Dreifelderwirtschaft: Beginnende Mechanisierung (Tab. 2) 

Durch die Einfuhrung der Verbesserten Dreifelderwirtschaft (Anbau von Hackfruchten unci 
Leguminosen auf der Brachzelge), trat eine deutliche Veranderung im Artengefiige der Acker
wildkrautgesellschaften ein. Die regelmaBige, intensivere Bodenbearbeitung unci der Verzicht 
auf Beweidung fi:irderten eine einjahrige Ackerwildkrautvegetation, dagegen wurden ausdau
ernde Arten stark zuruckgedrangt. 

3.2.2.1 Fruchtfolge 

Wahrend der Unkrautdruck im einseitigen Getreideanbau der Dreifelderwirtschaft durch 
das regelmagige Brachejahr ausgeglichen werden konnte, wurde das Zuruckdrangen der 
Ackerwildkrauter in der Verbesserten Dreifelderwirtschaft zu einer Aufgabe der gesamten 
Fruchtfolgegestaltung. Durch die Verwendung einer gri:i£eren Zahl von Kulturarten unci ihre 
entsprechende Kombination innerhalb der Fruchtfolge konnten die meisten Unkrauter erfolg
reich bekampft werden. 

Eine begrenzte Anzahl von Ackerwildkrautern wie Cirsium arvense, Convolvulus arvensis 
oder Agropyron repens gedeihen in fast alien Kulturen. Zu ihrer Regulierung wurden sog. 
,Kampffruchtfolgen" (RADEMACHER 1 960) eingesetzt, die eine intensive Bekampfung in Kom
bination mit der Bodenbearbeitung erlauben. Man wahlte dazu konkurrenzstarke Kulturarten 
aus, die gut schatten unci die vor der Saat und nach Ernte Bodenbearbeitungsmagnahmen ge
statten. 

Im allgemeinen ki:innen mit dichten Feldfutterbaubestanden die besten Erfolge bei der Un
krautregulierung erzielt werden (APPEL 1 982). Daneben tragt aber auch der stark schattende 
Roggen oder der Anbau von Hackfruchten zur Reinigung der Felder bei. Die unkrautunter
druckende Wirkung der aufgrund ihrer langsamen Jugendentwicklung sehr konkurrenz
schwachen Hackfruchtkulturen (Kartoffeln, Ruben, Kohl) beruht dabei vor allem auf den in
tensiven mechanischen PflegemaBnahmen, die zur Fi:irderung dieser Bestande durchgefuhrt 
werden miissen. 

Diesen unkrautmindernden Fruchtfolgegliedern stehen unkrautempfindliche Kulturarten 
gegeniiber, zu denen Erbsen, Linsen unci Lein gehi:iren. V or dem Anbau dieser Kulturen wur
den daher oft reinigende Fruchtfolgen mit intensiver Bodenbearbeitung und guter Beschattung 
eingeschoben (ZADE 1 933  ) .  

3.2.2.2 Bodenbearbeitung 

Durch eine Intensivierung der bodenbearbeitenden MaBnahmen konnten mehrjahrige 
Ackerwildkrauter zunehmend erfolgreicher beldmpft werden. Eine verbesserte Pflugtechnik 
war ma£geblich daran beteiligt. Daneben wurde auch der Stoppelbearbeitung eine immer gri:i
£ere Bedeutung eingeraumt. Aber erst der Ersatz der Tiergespanne durch leistungsfahige Zug
maschinen (ab 1 950) ermi:iglichte den heute iiblichen regelma£igen Umbruch der Stoppel 
direkt nach der Ernte unci die damit verbundene wirksamere Beldmpfung der ausdauernden 
Ackerwildkrautvegetation. 
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Ackerbau methoden der Verbesserten Dreifelderwirtschalt/ 
beginnende Mechanisierung (Ende 19. Jh. bls 1950) 

EinfluB auf die Ackerwildkrautvegetalion 

ANBAU: 

Bodeobearbejtyng 

Saattermjne/·technik 

Saatgutrejnjgyng 

PLEGE: 

� 

mechanjsche 
Bestandespf!ege 

ERNTE: 

Mahll 

.Lli!llih 
FRUCHTFOLGE: 

� 
Fruchtlolgen 

Winterwejzen/ 
� 
Sommergerste/ 
.l:!afw: 
Kartoffelol RObenl 
l.!!in 

Kartoffelol ROben 

Kleef Luzeroe/ 

� 

Alljahrtiche Bodenbearbeilung nach 
Eintahrung der verbesserten Dreifel· 
derwirtschaft, Verbesserung der Pffug
technik. 

s. Dreifelderwirtschaft (Tab. 1) 

Mechanisierung der Saatgutreinigung, 
Verwendung der Windfege, ab 1930 
allgemeine Verbreitung des Trieurs. 

Umschichtung des ArtengefOges: 
meh�ahrige Ackerwildkrauter warden zu Gunsten einjahriger Arten 
vom Acker verdrangt. 

Reduzierung der Gesamtverunkrautung durch verminderte Samen· 
nachlieferung, Regulierung problematischer Saatgutunkrauter 
(Bromus sacalinus, Lolium remotum u.a.). 

EinfOhrung der MineraldOngung und Zunahme nilhrstoffbedOrftiger Arten. 
erhohte Stallmistproduktion: vermehrte 
DOngergaben. 

Eggen, Hacken oder Striegeln der Go- Regulierung flachwurzelnder, einjahriger Arten (Papaver rhoeas, 
treidekulturen. Euphorbia exigua u.a.). 

Einsatz der Hand- oder Maschinenha
cke im Kartoffel-, ROben-, Raps- und 
Maisanbau. 

Regulierung der Gesamtverunkrautung. Schwiichung der Wurzel
unkrauter. 

Verwendung von Mahbindern oder s. Dreifelderwirtschaft (Tab. 1 ). 

Handmahd, Aufstellen, Trocknen und 
Einfahren der Garben. 

Einsatz von Dreschmaschinen . 

Weites Spektrum kulturartenspezifi. 
scher Anbaufaktoren (Saat- und Ernte
zeit, Art der Bodenbearbeitung, DOn
gung u.a.). 

Bestockung im Herbst, schnelles 
Wachstum im Frilhjahr, Bildung hoher, 
stark schattender Bestande. 

Geringe Beschattung des Bodens im 
FrOhjahr durch spate Bestockung. 

Langsames Wachstum lm FrOhjahr, 
geringe Beschattungswirkung. 

Langsame Jugendentwicklung, daher 
sehr konkurrenzschwach gegenOber 
Ackerwildkrautero. 

Hohere Dongergaben als im Getreide
anbau. 

Verwendung von ungereinigtem Saat· 
gut. 

Hohe Schatlenwirkung, hilufiger 
Schnitt. 

Ausbildung von Getreide- und Hackfrucht-Ackerwildkrautgesell
schaften, Entwicklung eines breiten Artenspektrums. 

Unterdrilckung der allgemeinen Verunkrautung durch hohe Kon
kurrenzkraft gegenOber den Ackerwildkriiutern. 

Gute Entwicklungsmaglichkeiten fOr Herbst- und VortrOhjahrskei
mer. 

Entwicklung von FrOhjahrskeimem, Zunahme der Gesamtverun· 
krautung. 

Reduzierung der Gesamtverunkrautung aufgrund intensiver Pfle· 
gemaBnahmen (Hacken, Haufeln), Forderung spatkeimender Ar
ten. 

BegOnstigung von niihrstoffliebenden Ackerwildkriiutern ( Chenpo
dium species, Stelfaria media, Atripfex patu/a u.a.). 

Forderung von Lein-Unkrautero ( Camefina alyssum, Silene finico
la, Nes/ia paniculata u.a.}. 

Regulierung der mehrjahrigen und teilweise auch der einjahrigen 
Arten. 

Tab. 2 :  Ackerbaumethoden der Verbesserten Dreifelderwirtschaft und ihr EinfluB auf die Ackerwild
krautvegetation 

Die Bodenbearbeitung in der Phase der verbesserten Dreifelderwirtschaft fiihrte bereits zu 
deutlichen Veranderungen in der Geophytenvegetation der Acker (MEISEL 1985). Insbesondere 
durch das tiefere Pfliigen (bis zu 30 cm Tiefe) wurden Arten wie Gage a villosa, Gage a pratensis 
oder Allium rotundum stark zuriickgedrangt. 

3.2.2.3 Saatgutreinigung 

Die Verunreinigung des Saat- und Mahlgutes mit Unkrautsamen bildete j ahrhundertelang 
ein schwerwiegendes Problem. Die giftigen Samen der Kornrade (Agrostemma githago) konn-
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ten ebensowenig entfernt werden wie die harten Samen des Steinsames (Lithospermum ar
vense), die eine schnelle Abnutzung der Mahlsteine verursachten. 

In der Phase der Verbesserten Dreifelderwirtschaft, die durch die einsetzende Mechanisie
rung der Landwirtschaft gekennzeichnet ist, wurde die Saatgutreinigung entscheidend verbes
sert. Dies hat tiefgreifende Veranderungen in der Vegetation der Acker hervorgerufen. Ihre 
Entwicklung soli daher kurz aufgezeigt werden. 

Bis ins 19 .  J ahrhundert beschrankte si eh die Reinigung des Getreides auf das Aussieben von 
leeren Ahren und Halmteilen und die Abtrennung der noch verbliebenen Spreu mit Hilfe der 
Worfelschaufel. Das Getreide wurde dabei schrag in die Luft geworfen, wo dann Korner, 
Bruchkorner, Unkrautsamen und Spelzen durch ihr spezifisches Eigengewicht unterschiedlich 
weit flogen und dadurch getrennt wurden. Durch die Unzulanglichkeit dieses Reinigungsver
fahrens konnten Ackerwildkrauter mit kurzlebigen Samen und wenig winterharten Keimlin
gen, die auf eine regelmaEige Aussaat mit dem Getreide angewiesen sind, jahrhundertelang auf 
unseren Feldern iiberleben. 

Die Mechanisierung der Getreidereinigung wurde durch die Entwicklung der Windfege ein
geleitet, die am En de des 19 .  Jahrhunderts iiberall Verwendung fand. Diese Reinigungsart ent
sprach dem Worfeln, sie war jedoch weniger arbeitsintensiv (MEsTEMACHER 1985 ). 

Bessere Reinigungsergebnisse lieferten die Windfegen, als sie zusatzlich mit einer Kombina
tion von Riittelsieben unterschiedlicher Maschenweite ausgestattet wurden. Die Diasporen 
von Roggen-Trespe (Brom11s secalinu.s), Taumel-Lolch (Lolium temulentum) oder Strahlen
Breitsame Orlaya grandiflora) konnten mit Hilfe dies er Gerate fastvollstandig a us dem Saatgut 
entfernt werden (WEHSARG 1 954). 

Die Aussonderung von runden und eckigen Unkrautsamen (Vicia species, Agrostemma gi
thago, Nigella arvensis, Melampyntm arvense, Vaccaria hispanica u. a.) bereitete dagegen no eh 
Schwierigkeiten. Sie gelang erst mit Einfiihrung des Trieurs, der sich zu Beginn dieses Jahrhun
derts durchsetzen konnte und die Reinigungsarbeit mit der Windfege erganzte. 

Etwa zur gleichen Zeit wurden fiir die Reinigung von Klee- und Leinsamen elektromagneti
sche Maschinen entwickelt, die erstmals die Aussortierung von Lein-Lolch (Lolium remot11m) 
und Kleeseide (Cuscttta epithymum) ermoglichten. 

Der genossenschaftliche Betrieb von Reinigungsanlagen beschleunigte die Verwendung von 
gereinigtem Saatgut, so daE sich bereits vor Beginn der Intensivlandwirtschaft (ab 1 950) deut
liche Veranderungen im Artenspektrum abzeichneten. Typische Saatunkrauter wie Lolium te
mulentrtm oder Bromus secalinus waren zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend verschwun
den (MEISEL 1 985). 

Ab 1936 durfte nur noch anerkanntes Saatgut':· verkauft werden. Durch die steigenden An
forderungen an das Saatgut wurde die betriebseigene Saatgutgewinnung zuriickgedrangt und 
der Saatgutwechsel zur Regel und mittlerweile ist das Vorkommen der Saatgutunkrauter fast 
uberall erloschen (ScHONFELDER 1 987). 

Neben den typischen Saatgutunkrautern, deren Samen im Boden stets nur wenige Monate 
keimfahig bleiben, werden durch die Saatgutreinigung auch groEsamige Diasporen anderer 
Ackerwildkrauter entfernt, z. B .  von A1elampyrum arvense, Rhinantlms alectoroloph�ts, Ado
nis aestivalis, Consolida regalis und Neslia paniculata. Da diese Arten oft nur geringe Samen
mengen produzieren, hat der fehlende Samennachschub auch hi er zu einem star ken Riickgang 
beigetragen. 

3.2.2.4 Mechanische Bestandespflege 

Mit der Einfi.ihrung der Saatdrillmaschine in den Getreideanbau wurde das Eineggen der 
Saat mit der schweren Egge iiberfliissig. Man konstruierte leichtere Eggen (Netzeggen), die 

'' Anerkanntes Getreide-Saatgut (Basissaatgut) mull hinsichtlich des Unkrautbesatzes folgende Anforde
rungen erfiillen: in 500 g sind bis zu 3 Unkrautsamen zulassig, davon hi:ichstens I Hederichknoten, kein 
Flughafer. 
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Bild 1 :  Kennzeichnend fiir den Pfleimberg bei Titting (Lkr. Eichstatt) ist die kleinteilige Parzellierung der 
Ackerftichen, die aus der Aufteilung einer ehemaligen AllmendefLiche des Dorfes hervorgegan
gen ist. 

Bild 2 :  Ein Teil der Acker bleibt auch heute noch regelma6ig als Brache unbestellt liegen. Zur Unkrautre
gulierung wird die aufgewachsene Krautschicht - wie zu Zeiten der Dreifelderwirtschaft - von 
Schafen abgeweidet. 
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sich besser an die BodenoberfHiche anpassen konnten (APPEL 1982). Die allgemeine Bekamp
fung der Ackerwildkrauter konnte damit deutlich verbessert werden (WEHsARG 1 954 ) .  

Die Egge vernichtet die Unkrauter vorwiegend durch Verschiitten und weniger durch Her
ausrei�en. Sie kann daher nur in jungen Entwicldungsstadien der Unkrauter befriedigend ein
gesetzt werden (KocH 1 970). Gro�samige und in gro�erer Tiefe keimende Ackerwildkrauter 
(Avena fatua, Galium aparine, Galeopsis tetrahit u. a.) sind dabei gegen die Egge widerstands
fahiger als ldeinsamige Arten (Papaver rhoeas, Euphorbia exigua u. a.). Die Entwicklung mehr
jahriger Ackerwildkrauter kann durch das Eggen nicht wesentlich eingedammt werden (KocH 
1 9 70). 

Der verstarkte Einsatz der Egge konnte daher die manuelle Unkrautbekampfung der Drei
felderwirtschaft nicht vollstandig ersetzen. Die Regulierung haufiger, schwer bekampfbarer 
Art en (Vicia species, Cirsium arvense, Eq uisetum arvense u. a.) geschah deshalb weiterhin fast 
ausschlie�lich durch Ausjaten, Ausstechen und Hacken. 

3.2.3 Intensivlandwirtschaft seit 1 950 (Tab. 3) 

Wahrend in den vorindustriellen Phasen der Landwirtschaft die begrenzten Moglichkeiten 
der Unkrautregulierung nur geringfiigige Auswirkungen auf die Gesamtartenvielfalt der 
Agrarlandschaft zeigten ( es kam v. a. zu mengenma�igen Umschichtungen des Artengefiiges ), 
hat sich die Situation heute entscheidend veriindert. 

3.2.3.1 Diingung 

Das Beschattungsvermogen einer Kulturpflanze ist nicht selten ausschlaggebend fiir ihre 
Konkurrenzkraft gegeniiber den Ackerwildkrautern. Mit dem verstarkten Gebrauch von mi
neralischen Diingemitteln konnte dieser unkrautregulierende Faktor entscheidend beeinflu�t 
werden. 

Die modernen Zuchtsorten konnen sich die heute iiblichen Stickstoffgaben oft besser und 
schneller aneignen als viele Ackenvildkrauter. Nur nitrophile, schattentolerante Arten vermo
gen die Di.ingung in gleicher Weise als Vorteil zu nutzen (BACHTHALER 1 985). Wahrend diese 
Arten (Stellaria media, Galium aparine, Veronica persica u. a.) friiher als Zeichen frischer Stall
mistdiingung vor allem in den Hackfruchtbestanden auftraten, greifen sie heute auch stark in 
die Getreidekulturen iiber (OrrE 1 990). Damit einher geht eine zunehmende Vereinheitlichung 
der Ackerwildkrautgesellschaften. 

Das hohe Beschattungsvermogen gediingter Kulturen hat den Riickgang von licht- und war
meliebenden Secalietea-Arten allgemein gefordert. Inwieweit dies auch in den vergleichsweise 
lichten Bestanden der Kalkskelettboden wirksam wurde, ist ungewiK 

Weitgehend verschwunden sind konkurrenzschwache Magerkeitszeiger wie Holosteum 
umbellatmn oder Veronica praecox, die in Zeiten diingerarmer Wirtschaftsweisen weit verbrei
tet waren (ScHNIZLEIN & FRICKHINGER 1 848, vgl. Kap. 4.2.5) .  

3.2.3.2 Herbizideinsatz 

Mit der Entwicldung chemischer Bekampfungsmittel sind viele traditionelle Verfahren zur 
Unkrautregulierung hinfallig geworden. So konnen heute auch mit pflanzenbaulich ungiinsti
gen Fruchtfolgen hohe ackerbauliche Erfolge erzielt werden. Die verstarkt auftretende Verun
krautung in engen Fruchtfolgen kann tiber den Einsatz von Herbiziden ausgeglichen werden 
(GmsLER 1988). Die Ausrichtung einer Fruchtfolge nach unkrautregulierenden Gesichtspunk
ten ist heute kaum noch iiblich. Zusatzlich bedingt der Einsatz von Herbiziden eine Reduzie
rung der Bodenbearbeitung. 

Mit Hilfe von Herbiziden lassen sich die Kulturpflanzenbestande heute nahezu unkrautfrei 
halten. Durch die standige Weiterentwicldung von Wirkstoffen konnen mittlerweile fast alle 
Arten, auch sog. Problemunkrauter, wirksam bekampft werden. 

Durch den meist nicht selektiv wirkenden Herbizideinsatz werden vor allem empfindliche 
Ackerwildkrauter dezimiert, zu denen friiher sehr haufige Arten wie Sinapis aTvensis, Papaver 
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Ackerbaumethoden der modernen 
lntensiv-Landwirtschafl (ab 1950) 

EinfluB auf die Ackerwildkrautvegetation 

ANBAU 

Bodeobearbeituog 

Aussaattechnjk 

Saatgutrejnigung 

YergrOBeruog der 
� 

PFLEGE: 

.Qi!ng_yng 

mechanjsche 
Bestaodespflege 

Herbjzid+Ejnsatz 

Intensive Bodenbearbeitung mit verbesserten Ar
beitsgeraten und leistungsfahigen Zugmaschinen, 
Pflugtiefe: 25 - 30 cm. 

Stappelumbruch direkt nach der Ernte. 

FrOhsaat van Sammergetreide und ROben in 
schneller Bearbeitungsfalge. 

FrOhsaat van Wintergetreide. 

Spatsaat van Wtntergetreide. 

ROckgang der Zwiebelgeaphyten ( Gagea vil/osa, Allium vi
neale u.a.). 
Verdrangung der meh�ahrigen Begleitarten der GrOnland
und Ruderalpflanzengesellschaften (Linaria vulgaris, Falca-
ria vulgaris, Achillea millefolium u.a.); our wenige wider+ 
standsfahige Arten (Agropyron repens, Cirsium arvense, 
Convolvulus aNensis u.a.) kOnnen sich behaupten. 

ROckgang van Arten deren B!Oten- und Fruchtbildung erst 
nach der Ernte auf dem Stappelfeld einsetzt (Stachys an
nua, Anagallis foemina, Kickxia spuria, Crepis tectorum 
u.a.); Regulierung der Wurzelunkrauter. 

Zunahme der allgemeinen Verunkrautung, da die Vorvernich
tung van AckeiWildkrautern zwischen dem ersten Abschlep
pen im zeitigen FrOhjahr und der Bestellung heute vallstandig 
weglallt. Arten mit frOhen Keimzeiten (Avena fatua, Galium 
aparine, Galeopsis tetrahitu.a.) kOnnen sich ausbreiten. 

Zunahme grasartiger Problemunkrauter (Apera spica-ventt). 

Typische Herbst- und Varfrllhjahrskeimer konnen sich nur 
bedingt entwickeln (Papaver rhoeas, Centaurea cyanus, 
Veronica hederifo/ia, Veronica triphyl/os u.a.). 

Aussaat in Reihen {Drillsaat), dies ermOglicht den Reduzierung der Gesamtverunkrautung durch intensiven 
Einsatz maschineller Arbeitsgerate bei DOngung Einsatz der Landtechnik. 
und Bekampfung. 

Hachtechnisierte Reinigungsverfahren sargen fOr 
unkrautfreies Saatgut; die Verwendung van be
triebseigenem Saatgut ist nicht mehr Oblich. 

Vernichtung van Feldrainen und Lesesteinriegeln, 
Vereinheitlichung der verbliebenen Strukturen 
durch Donger- znd Herbizideintrag. 

Verstarkte Mineraldongung aller Kulturen, gleich
zeitig Entwicklung leistungsfahiger Getreidesarten 
mit rascher StickstaflveiWertung; Ausbildung 
dichter Bestande mit hahem BeschattungsvermO
gen. 

ROckgang van Arten mit kurzlebigen Samen und frastemp
firldlichen Keimlingen deren Existenz bei uns van der Sa
mennachlieferung mit dam Saatgut abhangig war ( Cauca/is 
/atifoHa, Bromus secalinus, Orlaya grandiflora u.a.). 

Arten, die zunehmend aut Ackerrandzonen und Raine ver
drangt wurden (Melampyrum aNense, Vicia species, Falca
ria vulgaris u.a.) verschwinden vOIIig, Verarmung der Be
stands durch fehlende Neueinwanderung van Arten. 

Deutliche Artenverschiebungen vor allem in den frO her wenig 
oder gar nicht gedOngten Getreidekulturen: Zunahme nitra
philer Arten (Stellaria media, Chenopodium album, Ga/ium 
aparine u.a.), BegOnstigung van schattentaleranten, klettern
den oder windenden Arten (Convolvulus arvensis u.a.), 
ROckgang van licht- und warmeliebenden AckeiWildkrautern 
mit geringer Kankurrenz gegenOber den Kulturpflanzen. Un
terdrOckung van Leguminosen, die auf mineralisch gedOng
ten BOden keine Konkurrenzvortelle besitzen, Ausfall van 
Magerkeitszeigern (Holosteum umbe/latum, Veronica prae
cox, V. triphyllos u.a.). 

Ersatz mechanischer PflegemaBnahmen durch Selektian van hartnackigen Wurzelunkrautern und Ungra-
chemische UnkrautbekfunpfungsmaBnahmen. sern. 

VeiWendung van Kantakt- und Wuchsstaffmitteln, 
Boden- und Breitbandherbiziden; Anwendung 
vor, bei ader nach der Saat (bzw. nach der Ern
le). 

Reduzierung der Gesamtverunkrautung und der Gesamtar
tenzahl; 
Umschichtung der Dominanzstrukturen durch selektive Wir
kung der Herbizide: Chemisch leicht bekamplbare Arten (Si
napis arvensis, Papaver rhoeas, Centaurea cyanus u.a.) 
warden gegenOber frllher stark zurOckgedrangt; Segetalarten 
mit niedrigen, eng begrenzten Keimtemperaturen verschwin
den, andere widerstandsf8hige Arten nutzen die konkurrenz
freien Raume zur Massenvermehrung (Stel/aria media, Gali
um aparine, Sstaria spedss u.a.); 
lntraspezifische Selektian herbiziresistenter Rassen; 
Verringerung des Samenpotentials im Baden. 

Tab. 3 a: Ackerbaumethoden der modernen Intensiv-Landwirtschaft und ihr EinfluG auf die Ackerwild
krautvegetation 

rhoeas und Centaurea cyanus gehoren. In die freigewordenen Wuchsorte drangen Arten, die 
gegen das eingesetzte Herbizid unempfindlich sin d. Es entstehen moderne Ackerwildkrautge
meinschaften, die aus wenigen, meist dominanten Arten aufgebaut sind. 
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Ackerbaumethoden der modernen 
lntensiv-Landwirtschafl (ab 1950) 

FRUCHTFOLGE: 

eoge Erucbtfo!geo Geringes Spektrum an Anbaufaktoren, keine 
Ausrichtung der Fruchtlolgae auf unkrauthem
mende Fruchtlolgeglieder. 

Ausdehnung be- Mais: Weite Reihenabstande und spate Jugend
stimmter Kulturarten entwicklung verursachen geringe Konkurrenz

kratt geganober Acke�vildkrautem, Einsatz che
mischer Beklimpfungsmittel mit groBem Wir
kungsspektrum gegenOber dikotylen Arian. 

Aufgabe bestjmmter 
Kulturarten 

ERNTE: 

� 

Raps: Hohe Konkurrenzkraft aufgrund starker 
Beschattung. 

Le in 

Hackfrilchte 

Vollmechanisiertes Ernteverfahren; dessen 
DurchfOhrung verlangt weitgehend unkrautfreie 
Bestande. 
Ernte erst bei Totreife des Getreides: Verschie
bung des Erntetermins. 
Abblasen der Spreu auf dem Feld. 

EinfluB auf die Ackerwildkrautvegetation 

FOrderung einzelner Arten, cfte gut an den Entwicklungs
rhythmus der modernen Kulturarten angepaf3t sind. Verrin
gerung des Gesamtartenspektrums. 

Starke Reduzierung der annuellen, dikotylen Arten m it Dau
e�irkung fOr das folgende Jahr. 
Salektion unempfindlicher Arten bei haufigem Maisanbau 
(Convolvulus arvensis, Setaria spedes, Echinochloa crus
galli u.a.) . 

Unterdrilckung der gesamten Acke�ildkrautvegetation 
durch lange und intensive Bodenbedeckung. 

Ausschaltung von Arten mit anger Bindung an diese Kultur
art (Cuscuta api/inum, Si/ana linicola u.a.). 

Forderung meh�ahriger Acka�ildkrauter durch fehlende 
Bodenbearbeitung wahrend der Anbauperiode ( Convolvu
lus arvensis, Equisetum arvense , Agropyron repens u.a.). 

ROckgang der Gesamtdeckung und Artenzahl durch intensi
ve Beklimpfung. 

Zunahme spatreifender Arten deren Samen vermehrt aus
fallen (Avena fatua u.a.). 
FOrderung kleinsamiger Ackerwildkrauter (Polygonum avi
culare, Apera spica-venti u.a.). 

Tab. 3 b :  Ackerbaumethoden der modernen Intensiv- Landwirtschaft und ihr Einflull auf die Ackenvild
krautvegetation 

Da in den Getreidekulturen vorwiegend dikotyle Ackerunkrauter bekampft werden, erfah
ren Ungraser wie Avena fattta, Apera spica-vent£ oder Agropyron repens eine indirekte Forde
rung und avancieren zu Problemunkrautern (BACHTHALER 1 969). Gegen die verbliebenen Arten 
kann der Herbizideinsatz weiter spezifiziert werden, so dall es neben quantitativen auch zu 
qualitativen Bestandsveranderungen in der Wildkrautflora kommt (LEIN 1 982). 

Die Auswirkungen des Herbizideinsatzes werden von zahlreichen Autoren beschrieben 
(MnTNACHT 1 980, OrrE 1 984, BAcHTHALER 1 985, ALBRECHT 1 989). Ein Hauptproblem besteht in 
der fortschreitenden Selektion schwerbekampfbarer Arten, die haufig mit Massenvermehrung 
reagieren (Setaria species, Echinochloa crus-galli, Stellaria media u. a.). Aus der Sicht des Ar
tenschutzes bildet der Herbizideinsatz eine wesentliche Ursache fur den drastischen Ruckgang 
vie! er Ackerwildkrauter (NEZADAL 1980, ALBRECHT 1 989). Nicht selten handelt es si eh dabei urn 
Arten, die als Konkurrenten der Kulturpflanzen keine Bedeutung besallen und stets nur in ldei
nen Vorkommen auftraten (Adonis flammea, Nigella arvensis, Bupleurum mtundifolium u. a.). 
Auch die starke Dezimierung ehemals bestandsbildender Arten wie Centaurea cyanus oder Pa
paver rhoeas ist auf den Herbizideinsatz zuruckzufuhren. 

Insgesamt kann die Herbizidanwendung jedoch nicht als alleinige Ursache fur die starke 
Vereinheitlichung heutiger Ackerwildkrautgesellschaften angesehen werden, vielmehr stehen 
haufiger Herbizideinsatz, hohe Dungergaben und die engen Fruchtfolgen des Intensiv
Ackerbaus in en-gem Zusammenhang. 

4. Vegetation 

4.1 Vegetationskundliche Untersuchungsmethoden 

Die vegetationskundliche Bestandsaufnahme erfolgte in der Zeit van Mai bis August 1 989 
nach der Methode van BRA UN-BLANQUET ( 1964 ) . Auf moglichst einheitlichen Aufnahmeflachen 
wurde der Deckungsgrad der vorhandenen Arten nach einer 8teiligen Skala geschatzt : 
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sehr se! ten (1 -3 Individuen), nur sehr wenig Flache bedeckend 
sparlich vorhanden, wenig Flache bedeckend 
nur 5 % der Flache bedeckend 
bis 15 % der Flache bedeckend 
bis 25 % der Flache bedeckend 
bis 50 % der Flache bedeckend 
bis 75 'Yo der Flache bedeckend 
bis 1 00 % der Flache bedeckend 

Die Gro�e der Aufnah111eflachen schwankt bei den Halbtrockenrasen zwischen 25-50 1112, 
bei den Wirtschaftswiesen zwischen 50- 100 m2 und den Lesesteinriegeln zwischen 50-80 1112• 
Zur Untersuchung der Ackerwildkraut-Gesellschaften dienten, je nach Deckungsgrad der Ve
getation, 50-300 1112 gro�e Flachen, wobei die artenreiche Randzone der Felder stets in die 
Aufnah111eflache 111it einbezogen wurde. Aufgesucht wurden dabei ausschliemich solche 
Acker, deren reichlicher Unkrautbesatz eine phytosoziologische Kennzeichnung zulieB. 

Um das Artenspektrum der Acker 111oglichst vollstandig erfassen zu konnen, wurden die 
ausgewahlten Flachen 111it zwei Vegetationsaufnah111en belegt':-,:-, die unterschiedliche jahres
zeitliche Aspekte wiedergeben. Fiir die anschlie�ende Weiterverarbeitung wurden beide Auf
nahl11en zusa111mengefa�t und die einzelnen Arten in ihre111 hochsten Deckungswert beriick
sichtigt. 

Die Rohtabellen der erstellten Vegetationsaufnah111en wurden 111it Hilfe des EDV-Pro
gramms TAB (PEPPLER 1988) bearbeitet. Bei der Zusa111111enfassung der Aufnah111en zu Stetig
keitstabellen wird das prozentuale Vorko111111en einer Art (je Tabelleneinheit) in folgenden Ste
tigkeitsstufen angegeben: r (bis 5 %), + (bis 10 %), I (bis 20 %), 11 (bis 40 %), Ill (bis 60 %), 
IV (bis 80%) und V (bis 100%) .  

Die syntaxono111ische Einordnung des Tabellen111aterials erfolgte auf der Grundlage der 
,Siiddeutschen Pflanzengesellschaften" von 0BERDORFER ( 1978, 1983 a). 

Die No111enldatur der einzelnen Arten richtet sich nach EHRENDORFER (1 973). 

4.2 Vegetation der Acker 

4.2.1 Ackerwildkraut-Gesellschaft der Halmfruchtkulturen (Tab. I) 

Die Getreide-Ackerwildkraut-Gesellschaften auf den basenreichen Leh111-Ackern im Ge
biet des Anlautertales zahlen zu111 Verband Caucalidion lappulae Tx. SO (Mohnacker, Kalk
und Tonacker-Gesellschaften). In Abhangigkeit von den Bodenverhaltnissen konnen zwei As
soziationen des Caucalidion ausgegliedert werden : 

Die flachgriindigen Acker i111 Randbereich des Anlautertales werden von der Adonisros
chen-Gesellschaft (Caucalido-Adonidetul11 flam111eae Tx. 50) besiedelt. Der skelettreiche Eo
den und die oft leichte Hanglage der Felder sorgen fur ein so111111erwarmes Mikrokli111a, das den 
Bediirfnissen dieser warmeliebenden Gesellschaft gerecht wird. Viele Arten 111editerraner und 
kontinentaler Herkunft haben sich bier zusa111mengefunden. 

Dart, WO die Lehl11boden der Hochflache 111achtig entwickelt sind, treten die Charakterarten 
der Adonisroschen-Gesellschaft zuriick. Es bleibt dann die Nachtlichtnelken-Gesellschaft 
(Papaveri-Melandrietum noctiflori) iibrig, die durch das Fehlen vieler warmeliebender Arten 
gekennzeichnet ist. 

,,_ Die Deckungswerte 2 a  und 2b werden in den Tabellen i bis V mit ,a" und ,b" abgekiirzt (s. Anhang). 
,,_,,_ Wintergetreide : Mai und Juli, Sommergetreide: Juni und Juli, Blattfriichte: Juni und August. 
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4.2. 1 . 1  Caucalido-Adonidetum flammeae Tx. 50 (Tab. I, Aufn. 1-48) 

4.2. 1 . 1 . 1  Vegetationsbeschreibung 

Von den Charakterarten des Caucalido-Adonidetum wurden Adonis aestivalis, Adonis 
flammea und Caucalis platycmpos gefunden. Wahrend das Flammen-Adonisroschen und die 
Haftdolde zu den seltenen Raritaten des Gebietes gehoren, ist das Sommer-Adonisroschen 
noch haufig anzutreffen. Dabei konnte neben der rot-orangenen Normalform zuweilen auch 
die blaBgelbe Varietat ,citrinus" beobachtet werden. Meist traten beide Formen gemeinsam 
auf, ein unterschiedliches okologisches Verhalten war nicht erkennbar. 

Mit Orlaya grandiflora, Caucalis latifolia und Scandix pecten-veneris besitzt die Adonisros
chen-Gesellschaft noch eine Reihe weiterer Kennarten, die friiher offenbar sehr haufig waren, 
heute jedoch vollig fehlen. hinweise darauf geben die alten Florenwerke von ScHNIZLEIN & 
FRICKHINGER (1848) und von HoFFMANN ( 1879). So wird Orlaya grandiflora als Art beschrieben, 
die ,oft in groBer Menge" die steinigen Acker der Frankischen Alb besiedelt. Wie alle Haftdol
denarten besitzt sie groBe, stachelige Friichte, die sich bereits mit einfachen Sieben aus dem 
Saatgut entfernen lassen. Mit der griindlichen Reinigung des Saatgutes verschwand diese Art 
von den Feldern des Juras (vgl. Kap. 3 .2 .2). 

Wahrend sich von den Kennarten des Caucalido-Adonidetums nur noch Adonis aestivalis 
regelmaBig im Gebiet behaupten kann, sind die Verbandscharakterarten des Caucalidion zahl
reich vertreten. Fast alle Aufnahmen enthalten Legousia speculum-veneris, Sheradia arvensis 
und Consolida regalis, dazu gesellen sich sehr oft Euphorbia exigua, Silene noctiflora, Valeria
nella dentata und Neslia paniculata, seltener anzutreffen ist dagegen die ausdauernde Knollen
Platterbse (Lathyrus tuberosus). 

Stachys annua, Aj11ga chamaepitys und Melampyrum arvense erganzen das Spektrum der 
Caucalidion-Arten. Diese stark gefahrdeten Ackenvildkrauter haben jedoch nur vereinzelte 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet. Wahrend der ausgesprochen warmeliebende Acker
Giinsel (Ajuga chamaepitys) seinen Verbreitungsschwerpunkt in klimatisch begiinstigten 
Weinanbaugebieten hat, kann der Einjahrige Ziest (Stachys annua) als typisches Ackerwild
luaut der F rankischen Alb betrachtet werden, das friiher haufig war (ScHNIZLEIN & FRICKHINGER 
1 848). Gleiches gilt fiir den Wachtelweizen (Melampyrum arvense), der auBerhalb der Acker 
auf den Feldrainen des Pfleimberges no eh haufiger zu beobachten ist. 

Starken Anteil am Bestandsaufbau der Adonisroschen-Gesellschaft haben Myosotis arvensis, 
Viola arvensis, Papaver rhoeas und Fallopia convolvulus, die in fast alien Segetalgemeinschaften 
zu find en sind. Dane ben kann auch ein starkes Auftreten von Arten der Hackfruchtgesellschaf
ten (Chenopodietea) beobachtet werden, wobei vor allem Stellaria media, Geranium pusillim1, 
Lamium amplexicaule, Veronica persica, Veronica polita, Aethusa cynapium und Euphorbia 
helioscopia zu hohen Deckungswerten gelangen. Die regelmaBige Mineraldiingung der Getrei
dekulturen begiinstigt diese nahrstoffliebenden Arten, die friiher in frisch gediingten Hack
fruchtkulturen ihren Schwerpunkt besaBen. 

Ein auffalliges Kennzeichen der Adonisroschen-Gesellschaft ist die hohe Stetigkeit von 
Arten bodensaurer Ackerwildkraut-Gesellschaften (Aperetalia). Haufige Arten dies er Gruppe 
sind Veronica arvensis, Vicia hirsuta und Aphanes arvensis, vereinzelt konnen auch Papaver 
argemone, Veronica triphyllos oder Anthemis arvensis beobachtet werden. Sie werden zur Sub
assoziation von Aphanes arvensis zusammengefaBt. Vergleichbares Material wurde bereits 
mehrfach beschrieben; u. a. von den Schotterterrassen der Donau (Rom 1966, OrrE 1 984) und 
aus den Kalkgebieten Mitteldeutschlands (ScHUBERT& MAHN 1 968). Eine typische Subassozia
tion ohne die ,Saurezeiger" (ELLENBERG 1 986, S. 9 1 5  ff.) wurde im Untersuchungsgebiet nicht 
gefunden. Aufnahmen der Adonisroschen-Gesellschaft aus der Nordlichen Frankenalb und 
dem Coburger Raum (NEZADAL 1975) weisen dagegen kaum Arten der Subassoziationen von 
Aphanes arvensis auf. Sie konnen demnach als typische Subassoziation der Gesellschaft be
trachtet werden. 

Das Vorkommen von Saurezeigern auf den auch oberflachlich noch sehr kalkhaltigen Boden 
(Kap. 2.3) des Gebietes erscheint zunachst sehr merkwiirdig. ScHNIZLEIN & FRicKHINGER weisen 
auf dieses Phanomen bereits 1 848 in ihrem Florenwerk iiber die Altmiihlalb hin. ZmDLER 
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Bild 3: Kennzcichen fi.ir die fri.iher iibliche Wanderschaferei sind breite Triftwege zwischen Ackern, die 
fi.ir den Durchzug der Schafherden durch die Ackerlandschaft notwendig waren. Auf de m Pfleim
berg haben sich don Reste magerer Glatthaferwicsen erhalten, die heutzutage selten gewordcn 
sind. 

Bild 4: Die Adonisroschen-Gesellschaft (Adonidetum flammeae) ist die typische Ackerwildkraut-Ge
sellschaft der flachgriindigen Kalkscherbenboden. Im Juli bilden Kornblume (Centaurea cyanus) 
und Klatschmohn (Papaver rboeas) den Bli.ihaspckt. 
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(1962), der bei seinen Untersuchungen in der Umgebung von Titting ebenfalls das Auftreten 
einzelner Aperetalia-Arten beobachten konnte, fiihrt dies auf die Uneinheitlichkeit des Bodens 
zuriick (fossile Lehme [Terra fusca] und Malmkalkschutt, die durch Pfliigen vermischt wer
den). 

Da das Getreide auf den steinigen Boden des Gebietes nur sehr liickige Bestande bildet, kon
nen Arten der Trockenrasen und Steinschuttfluren in die Acker eindringen. Thlaspi pe1folia
tum, Trifolium campestre oder Valerianella locusta sind als Begleiter regelmagig anzutreffen. 
In den Aufnahmen 33-48 (von Tab. I) erfahrt diese Artengruppe noch eine deutliche An
reicherung mit: Chaenarrhimtm minus, Galeopsis ladanum, Teucrium botrys, Se dum aae u. a . ,  
was auf besonders lichte und trockene Standortverhaltnisse schliegen lagt. Die Aufnahmen 
werden daher in der Ausbildungsform von Chaenarrhinum minus zusammengefagt. 

Eine derartige standortliche Differenzierung des Caucalido-Adonidetum wird in ahnlicher 
Form auch aus anderen Gebieten beschrieben - jedoch stets im Rang einer Subassoziation. So 
entspricht die Subassoziation von Teucrium bot1ys bei HILBIG (1967), von Euphorbia cyparis
sias bei ScHUBERT & MAHN (1968) und von Stachys annua bei NEZADAL (1975) und der hier be
schriebenen Ausbildungsform von Chaenarrhinum minus und konnen alle als Versuch be
trachtet werden, den besonders trockenen Fliigel der Adonisri:ischen-Gesellschaft zu kenn
zeichnen. 

Aufgrund der geringen W asserkapazitat des Bodens treten im Caucalido-Adonidetum kaum 
Feuchte- und Verdichtungszeiger auf. Nur sporadisch sind Ranuncul11s rep ens, Mentha arven
sis oder Potentilla anserina anzutreffen. 

Die submontane Lage der Aufnahmeorte wird durch das Vorkommen von Lapsana commu
nis, Galeopsis tetrahit und Odontites verna angezeigt. Diese Differenzialarten treten in tieferen 
Lagen stark zuriick und ki:innen daher zur Charakterisierung einer submontanen bis montanen 
Hohenform des Caucalido-Adonidetum herangezogen werden (OsERDORFER 1983 a). 

4.2.1.2 Pflanzensoziologischer Vergleich 

Nach der Ansicht von NEZADAL (1975) bietet die Siidliche Frankenalb aufgrund der geringe
ren Zertalung und der machtigeren Albiiberdeckung weniger geeignete Standorte fur die Aus
bildung der Adonisri:ischen-Gesellschaft als die Ni:irdliche Frankenalb. Als Verbreitungs
schwerpunkt des Caucalido-Adonidetums in Nordostbayern nennt er den Westrand der 
Ni:irdlichen Frankenalb. 

Die zahlreichen, gut gekennzeichneten Aufnahmen aus dem Anlautertal und dem iibrigen 
Landkreis Eichstatt (OrrE, ZwiNGEL, NAAB & PFADENHAUER 1988) zeigen jedoch, dag auch die 
Siidliche Frankenalb geeignete Standorte fiir die Ausbildung der Adonisri:ischen-Gesellschaft 
hat. 

Ein Vergleich mit den Aufnahmen von NEZADAL (1975) macht einige Unterschiede deutlich : 
So fallen in der Siidlichen Frankenalb mit Caucalis platycarpos und Stachys ann ua zwei warme
liebende Caucalidion-Arten weitgehend aus, die in den Aufnahmen von NEZADAL regelmagig 
zu hohen Deckungswerten gelangen. Da beide Art en friiher haufig war en (ScHNIZLEIN & FRICK
HINGER 1 848), scheidet ein mi:iglicherweise vorhandenes klimatisches Gefalle als Erklarung a us. 

Kennzeichnend fiir die Aufnahmen von NEZADAL (1975) ist auch die geringe Stetigkeit nahr
stoffliebender Arten wie Geranium dissectum, Stellaria media, Lamium pmp11reum und Ve
ronica persica, die bei uns zu den bestandsbildenden Arten gehi:iren. Dieses Nahrstoffgefalle 
weist auf eine geringere Bewirtschaftungsintensitat der von NEZADAL untersuchten Acker hin 
(dies kann sich dort inzwischen aber auch geandert haben). 

Ein florengeographisch bedingter Unterschied zu den Bestanden der Ni:irdlichen Franken
alb wird durch das Auftreten von Legousia speculum-veneris angezeigt. Wahrend diese Art in 
ganz Siidbayern haufig vertreten ist, wird sie im ni:irdlichen Teil der Frankenalb nur selten ge
funden (NEZADAL 1975). Auch in den Aufnahmen von ScHUBERT & MAHN (1968) aus den nord
i:istlich gelegenen Kalkgebieten Mitteldeutschlands find en si eh nur wenige N achweise von Le
gousia speculum-veneris. Denkbar ware daher die Aufstellung einer geographischen Ausbil
dungsform von Legousia speculmn-veneris zur Differenzierung der siidlich und nordi:istlich 
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Tab . I :  Vegetation der Halmfruchtkulturen 

Caucalido-Adonidetum flammeae Tx . 50 
Subassoziation von Aphanes arvensis 

1 . 1  Typische Ausbildung 
1 . 2  Ausbildung von Chaenarrhinum minus 

Papaveri-Melandrietum noct i f lori Wassch . 4 1 

1 . 1  

laufende Nummer 1 2 3 4 567891111111111222222 22223333 
012345678901234567890123 

Deckungsgrad ( % )  der 7 5 654575777874367477665336 8 4 4 5576 
Krautschicht 005505050000000000000050000500050 

Artenzahl 5 4 4 555444545457455623535653434 4 4 4  
7 3 4 1 4 11 6 4 4 55412354984731760597054 

Pf leimberg ( * )  k • •  * .  * .  * .  * * .  * * * .  * .  * . . . . .  * *  . . . .  * . .  

1 . 2  

33333344 4 4 4 4 4 4 4  ( % )  
456789012345678 

555375534567563 
000000055005055 

687586665484556 
1 6 7 1 57 561584 874 

* * * * * *  . . * * * * * .  * 

Kulturart 
Wintergerste • •  3 . 4 . 33 . 3343 . . . . .  34433 . . .  3 . 4 . 43 . . . . . . . . . .  3 . 3  . . .  
Roggen 3 4 . 3 .  4 . . . . . . . . .  4 . . • . . . • • . . . . .  3 . .  2 · · · · · · · · · · · · · · ·  

Weizen . . . . . • . .  3 . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . • • •  · · · · · · · · · · · · · · ·  

Sommergerste . . . . . . . . . . . . .  4 4 . 3 4 .  . . . .  343 . 4  . . . . .  333334333 . 3 . 4 4 3  

A geographische H6henform von 

A1 : 

Laps ana communis 
Galeopsis tetrahit 
Odonti tes verna 

Caucalido�Adonidetum 
Adonis aestivalis 
Adonis flammea 
Caucalis platycarpos 
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flammeae (AdonisrOschen-Gesellscha f t )  
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A2 : Papaveri-Melandrietum noctiflori ( N achtlichtnelken-Gesellscha f t }  
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Subassozia tion von Aphanes 
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arvensis (Acker-Frauenmantel) 
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Aphanes arvensis 
Papaver argemone 
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+ . ++ . . . .  + . 11+ . . . . .  1++ . . . . . . .  0 .  0 0  • • • • • • • • • •  1 . . . .  . 
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Ausbildung von Chaenarrhinum minus 
Chaenarrhinum minus 
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Sedum acre . o o • • . . . . .  r . . . . .  o . r • • •  , . • • . . . . . . . +rl o . rr . .  1 , + . .  . 1 9 
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V :  Kenn- und Trennarten des Verbandes Caucalidion lappulae (Haftdolden-Gesellsch a f t }  
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Fumaria vaillantii . . . • . . . . . .  r++ . . . . . . . . . . . .  + . , . . . . .  . . . . .  0 ++ . ++ . + + .  2 1  
Valerianella rimosa . . • . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . .  + . .  + . . • . . • . . . .  + . +  . . .  + . .  r .  1 5  
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Ajuga chamaepi tys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + .  2 
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K1 : Arten der Klasse Seca l i e t e a  
V i o l a  arvensis 
Myosotis arvensis 
Papaver rhoeas 
F a l lopia convolvulus 
Lithospermum arvense 
V e r on i ca hederi f o l i a  
V i c i a  vi llosa 
V i c i a  anyus t ifolia 
Ranuncultls arvensis 
CetJtatlrea cyartus 
V i ola t r i color 
R a p h a n u s  raphani H trum 
C a m e l  i tw f! a t- i  va 

{Ge treide�Ackerwildkrau t-Gesellsch a f t e n )  
aaaalb1b1a a a a l l a llbbbabaa a a l a l abb a a l l l a l+lblbal+ 
a l l + + l a + l l a l l + + + l+++rl+ar+la+lrla 1 1 + . ++++11+++++ 
l a l l a l llbaa3b++l++blala+++balbbla ++++++++ . l+bl+r 
. +  . •  +r . .  +rr . + + l . la . r . rr . l a . +r+ • .  + b+++a11alr+ . l a +  
++ . . . . .  + b +  . .  +rr . a+r . .  1 .  arr . r .  + + . + • • •  r l  • .  + + .  + .  + r .  
l a l l  . . . • .  + l a a  . . . • . . .  1 + . +  . . • . •  1 • . .  1 . rr l  • • . . .  + . 1  . •  

+ .  + . . .  + . .  + .  + . . .  + .  + . •  + .  . . • . . . . • • • • + 1r . 1 + + .  r . 1  . .  ++ 
+ . .  r. + a  • .  + . . .  + • . •  + . . . . .  + . . . . .  r .  r .  . + . •  1 + . . . .  + . . . •  

. r . r  . .  + . r  . .  r • . • . . . . . .  r . . • . . •  r . .  + • • . • . • •  r . . . . .  : . . 

. . . . . . .  r+ . . .  + . . . . .  + . . • .  1 . . . . . • r . . • . . . r . . • . • .  r . • .  

r . . • . . . . . . • . . . . . . . . . .  ++ . . . . . . . . .  + . • . . . . . . •  + . . • • .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . .  r . . .  + . . • .  

. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + • . • . . . . . . . .  r . . .  

K2 : A r l e n  d P t  K I n s s e  Chenopod i e t e a  
S t e l l a r i a  me(l i i1  

{ B l a t t frucht-Ackerwildkraut-Ge s e llscha f te n }  
a l l l l a a 1 1 a a 1 1 a lal+aal+l+a+++llabl a+r1+1+r . b l . al +  
l i � + + + r + + r+ + ++++++++r++rr++++++l+ ++r . ++ . + . ++++++ 
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Caps e l l il l l l n · n ,l pa!ll or- i s  
Ge r a n i um pun i l  l 11m 
VPr n n i  I 'd jH'T ! 1  i c ·,1 

!J a m i 111n !lmp l t• :-< i < ' < I H ) r> 
11ami urn p 1 1 1  J l l l ! Pllm 
t\na g n l l in . 1 1  \'•·n�1 1 n  

Souchus d 'l JH ' t  
Chenop(){l i u rn  a ! !nun 

Gera n i um ( 't l l l lmh i n H m  

Erod i um (' i c �u l il t t H!ll 
fl r om tw n t f) r i  I i !1 
A t r i p l ex p a t u l a  
Veron i ca agres t i n  
Polygonum persicaria 
Ery s i mum cheiranthoides 
Soncl1us arvensis 
Chenopod i um ficifolium 
Sisymbrium o f ficinale 
Sonchtw oleraceus 
Senecio vulgaris 

Arten des \Hrtschaf tsgriinlandes 
Poa pra tens i s  
Arrhenatherum e l a t i u s  
L o l i u m  perenne 
Ach i l l e a  m i l l e folium 
Trifolium pratenae 
Poa t r i v i a l i s  
P l a n tago lanceolata 
Tri fol i um repens 
Fes tuca pratensis 
Fes tuca rubra 
Phleum pratense 
Carum carvi 
Vicia cracca 
Lotus corniculatus 
S t achys pal us tria 
C e r a s tium holosteoidee 
Trisetum flavescens 
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1 1 .  • 1 + .  + . 1 + . • .  , + ,  • .  1 . . . . . . . . . .  r+ . r + . rrr . .  rl+ . . .  r 
1 . .  r . . . . .  r . . • .  r .  + . . .  + .  +rr , . .  r . . .  r r .  rr . . .  r. r .  r . .  . 

. + + . .  r . . .  + . . •  + . .  + . .  + . . .  + r . . .  + . .  + 1 . . . .  + . .  + .  + . .  r+ . 

. . . . . . . . . . . . . .  + . . .  r . . . . •  r+ . .  rr . . .  ++r . + r .  + . .  + . r+r 
+ . 1 .  + • • • •  + • •  1 .  ra . .  1 . . . . .  + • . • .  + • . . • • •  r . • . .  + . r .  + • •  

. . . . . . . . . . . .  1 . . • . .  r . . . . •  + • . .  r .  . . . . r .  + .  r . .  r • • . •  rr 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rr . . . . . . .  . . •  + .  ++ . + . •  + . +r+ 
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. . . . . . . . . . .  r . . . . . . . . . .  r . . . . . . . . .  r . . . . . . . . • .  r • . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . r 

(Holinio-Arrhena th e r e t e a )  
. + a1 1 + a a a l a a 1 + 1 1 l + l a11 . + . ++ 1 l + a l +  a l a+1+11+a+a1r+ 
r . . . • . •  r .  +r1 . .  + . 1 .  +.  r . . .  r .  + • . .  + .  • + +  1 . 1  +++++r++ . r 
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. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . r . . . . . . .  . 
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• . . r . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . . • . . . . .  

. rr . •  rr . . •  r . . •  r 
• . r . r  . . . . • . • . . .  

• + • . • • • • •  + . . .  + .  
. r  • . • •  + r  . . . . . • .  

. . , . r  . . . . . . . . .  . 
• •  + • • • • • • • • • . • •  

. . 1 . . .  + +  . . . . • . .  

Ar ten der 'l'rocken- und llalbtrockenrasen (Fes tuco�Brome t e a )  

1 0 0  
9 8  
9 8  
7 1  
5 4  
3 8  
3 8  
29 
1 9  
1 7  
1 0  

4 
4 

9 6  
94 
9 4  
9 2  
92 
79 
6 5  
58 
46 
44 
35 
3 5  
33 
29 
21 
21 
1 0  

8 
8 
8 
8 

9 4  
52 
50 
4 2  
2 7  
2 5  
25 
25 
2 1  
15 
1 5  
1 3  
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6 
6 
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. . r . r  

Medicago lup'ulina + . r . r . +r . •  r . .  + +  . •  + . . •  + . r++ . rrr . . .  +r+ra+l+r . l . +r+ 6 0  • . .  r .  
Ranunculus bulboeus . + . r  . • . • . • . . . .  r . r  • . . • . • . . • . • . . . . . • •  r . • . .  r • . .  r . • .  1 5  
G a l i um verum • . . • . • . . . . .  r • . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . r+ . +r . . . .  + . . . .  1 3  
Ononis spinosa • . . . .  r . . . . . . .  . . • . . . . • . • • . . . . . . . . . • + • . • .  r+ . . . . . . .  8 
Euphorbia cyparissias • . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . • . . . • . . . . . . + . . • • . .  r . . . . .  r 6 
Salvia pratensis • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . • • r • . • •  ++ . . . . . . .  6 

Arten der Mauerpf e f fertri f ten 
Arenaria serpyl l i folia 
Tri f ol ium campestre 
Valerianella locusta 
Thlaspi perfoliatum 
Holosteum umbel la tum 

und Felsband-Ge s e l l s c h a f ten ( Sedo�Sclerant h e t ea ) 
a l l l + + . l . l a + 1 l l r + . 1  . .  +++++ • . •  +1+ . + ++ . +r . + . 1+a1 . 1  
. •  +r , r ,  . •  r • • •  r+r • .  r • .  r .  r .  r . •  r .  • . • r+++r+ . .  + .  + .  r .  + 
11 . 1 . + . + . ++ • . •  + . . .  +++++r • . . . . • . •  r • .  r . . • . . •  +++ . .  . 
. lr+ . + .  + • .  + • • • • . . • .  + . 1  . . • .  + .  . . . • • • . r . • . . . .  1 .  + . .  . 
. + . r • . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . .  + . • . .  r . . . • . .  + . . . .  . 

7 3  
4 6  
4 0  
2 5  
1 0  

A r t e n  der ruderalen S taudenfluren 
Galium aparine 
Linaria vulgaris 
Tor i l i s  japonica 
Daucus carota 
Artemisia vulgaris 
Galeopsis pubeacens 
Urtica dioica 
Carduus acanthoides 

{Artem i s i e t e a )  
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. . . . . .  r . . .  + . .  r .  

Arten der h a l bruderalen Halbtrockenrasen (Agropyre t e a )  
Convolvulus arveneie 11+a+aa+1+ l l l a l +b+l l l a + + l1 + . ++ + + +  
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Ceras t i um arvense 
Tussilago farfara 

+ l l a a 1+ 1 a + a l . a 1  
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sonstige Arten 
Tripleurospermum inodorum 
Taraxacum o f ficinale 
C i r s i u m  arvense 
Polygonum aviculare 

24 

• • • • • • • • • • •  + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ++r . • . •  + • •  + . . • .  
• • • • • • • •  • • •  • • • • • • • • • •  + • • • • • • • . • • • • • • •  r . . . . .  r . .  , .  

+r+++ . a + + l abrrl + l ++ l+rba . raal+++a r1+ . ++ . rr+++++r 
++ . r+r+r . . •  + + + + . +rr . r+ . .  r++1+r++r . +l+rr1++rr++ . r  
+ . r+ . +a+rrr . ++++++r . r+ . ++ . +  . . •  ++ . r+r++rr++ . + , +++ 
r . + . r . . •  + . r+ . l+ . 1 1 . . . . .  +++r+ . + . rr . ++r+++++ . + . +++ 

9 8  
4 8  
4 0  
3 5  
1 5  
1 0  

8 
6 

9 6  
92 
1 3  

6 

92 
7 9  
7 5  
63 

++ . 1 1 

. 1 . + .  

aa++1 
. .  r . .  
. +  . . . 

. r  . . .  

1 1 + 1 a  
aa++1 

+ • . . .  

. +a++ 
1++++ 
++++r 
+ . . .  + 



Dactyl i s  glomerata 
Coron i l l a  varia 
Bromus mol l i s  
Poa annua 
Pla ntago major s sp . intermedia 
Rumex crispus 
Anthr iscus sylves t r i s  
Ranunculus repens 
Hypericum perforatum 
P a s t i naca sa t i va 
Prunus spinosa 
Polygonum amphibium 
Mentha arvensis 
P l a n t ago media 
Matricaria d iscoidea 
Pote n t i l l a  anserina 
Equis e tum arvense 

Arten der Vorfrucht 
Brassica napus 
Secale cereale 
Tri t i cum aestivum 
Medicago sa t i va 
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A r t en m i t  geringer S t e t i gkei t :  i n  Aufn . 2 :  A l l i um oleraceum ( r ) ; i n  Aufn . 4 :  Lolium mul ti f l orum 
( r } ; in Aufn o 5 :  Geran i um mol le ( r ) , A l l i um ole raceum ( r ) ; in Aufn . l l :  Bunias ori ental  is 
( r ) , Heracl eum sphond y l i um ( r ) ; in Au f n o l 2 :  R a n u n c u l u s  a c r i s  ( r ) ; in A u f n . 1 5 :  S e n ec i o  
v i s cosus ( r ) , S e t a r i a  v i r i d i s  ( r ) ; i n  A u f n . 1 6 :  P o t en t i l l a  hept aphyl l a  ( r ) ; i n  A u f n . 1 7 :  
Tri fol i um hybridum ( + ) ;  i n  Auf n . l 8 :  Rumex obtus i fo l i u s  { r ) , Lat hyrus s a t i vus ( + ) , S t e l l a r i a  
gramm i n ea ( r ) ; i n  A u f n . 2 2 :  Euphor b i a  e s u l a  { t ) ; i n  A u f n . 2 5 :  Descu r a i n i a  soph i a  ( r ) ; i n  
Aufn . 2 6 :  Querens robur ( r ) ; I n  Au f n . JO :  I,o1 i um mu l t i f l orum ( r ) ; i n  Aufn . 3 2 :  Nonea spec . ; 
in Au fn . 3 3 :  P i s um s a t i vum ( t ) ,  Lactuca s e r i o l a  ( r ) ; in Aufn . J 4 :  G l echoma hederacea ( t ) ;  in 
Aufn . J 5 :  Centaurea scdbiosa ( r· ) , Sangui sorba m i nor { r ) , A l yssum a l yssoides ( r ) , Rhinanl hus 
a l e c t orolophus ( + ) ;  in Au f n . J 6 :  P o t e n t i l l a  t a be rna emon t a n i  ( r ) , G a 1 i um mol l ugo ( + ) , 
Tri folium dubium ( t ) , Eroph i l a  verna { r ) , H i er a c i um p i l os e l l a  ( r ) , Anthoxanthum odoratum 
( r } , Alopecurus p r a t ens i s  ( t ) , B e l l i s perenn i s  ( t ) , C h r y s a n t hemum l e uc a n t hemum { + ) ; i n  

A u f n . J 7 :  S o l a n um t uberosum { t ) , Aci nos a r ven s i s  ( r ) ; i n  A u f n . 3 8 :  Lact ucn s e r r i o l a  ( t ) , 
B rachypod i um pinna turn ( r ) , A n t h yl l i s  v u l n e r a r i a  ( r ) , C i r s i um v u l g a r e  ( r } , Nel i l o t u s  
o f f i c i n a l i s  ( r ) , C i r s i um e r i ophorum { r ) ; i n  Au f n . 3 9 :  S e n e c i o  vi scosus { r ) ; i n  Au f n . 4 0 :  
Bromus erectus ( + ) , Centaurea scabiosa ( + ) , Dianthus carthusi anorum ( r ) , T r i fol i um hybridum 
( r ) ; in Aufn . 4 1 :  Pote n t i l l a  tabernaemon tani ( r ) ; in  Aufn o 4 2 :  Solanum tuberosum ( r ) , Al l i um 
cepa ( r ) ; in A u f n . 4 4 :  V i c i a  s e p i um ( r ) , A n t hemi s t i nc t o r i a  ( + ) , Sangui sorba m i nor ( r ) , 
Tr agopogon pra tens i s  ( r ) , Rumex o b t u s i fo l i u s  ( r ) , Descur a i n i a  sophi a  ( r ) ; i n  Alt f rJ . 4 1 :  
Crepi s biennis ( r ) ;  i n  Aufn o 51 :  Papaver dubium ( r } , Hel i lotus a l ba ( r ) . 

gelegenen Bestiinde des Caucalido-Adonidetum. Auf das Fehlen bodensaurer Aperetalia-Ar
ten in den Aufnahmen von NEZADAL wurde schon hingewiesen. 

V on ZmDLER (1962) werden zwei Halmfruchtbestiinde flachgriindiger Kalkskelettboden a us 
dem Untersuchungsgebiet ni:irdlich und siidostlich von Titting beschrieben. Da in diesen Auf
nahmen Kennarten des Caucalido-Adonidetum fehlen, stellt er sie zum Sedo-Neslietum. Nach 
Beobachtungen von 0BERDORFER (1983 a), der diese Gesellschaft a us den montanen Lagen der 
Schwiibischen Alb und des Ostschwarzwaldes belegt, ersetzt die Finkensamen-Gesellschaft 
die Adonisri:ischen-Gesellschaft in einer Hi:ihenlage zwischen 700-900 m. Die Friinkische Alb 
erreicht jedoch nur eine Hi:ihe von knapp 600 m. Eine Pflanzengemeinschaft mit deutlich mon
tanem Charakter ist daher kaum zu erwarten. Da der Ausfall van Adonis aestivalis in den Auf
nahmen von ZmDLER nicht auf klimatische Griinde zuriickzufiihren ist, sondern als Folge der 
Bewirtschaftung zu sehen ist, ware eine Einstufung als verarmtes Caucalido-Adonidetum bzw. 
als Papaveri-Melandrietum rich tiger. 

Weitere Beschreibungen des Caucalido-Adonidetum liegen von OrrE ( 1984) aus den Do
nauauen bei Ingolstadt und von OrrE et al. ( 1988) aus verschiedenen Gebieten Siidbayerns vor. 
V on den Assoziationskennarten tritt auch hier nur Adonis aestivalis regelmaBig in Erschei
nung, wiihrend van Adonis flammea und Orlaya grandiflora Einzelfunde vorliegen. Insgesamt 
sind die Bestiinde arteniirmer. 

Aus Unterfranken beschreibt ULLMANN ( 1977) eine vergleichsweise artenarme Ausbildung 
der Adonisroschen-Gesellschaft, in der ne ben Adonis aestivalis und Caucalis platyca1pos (aber 
auch no eh) Conringia orientalis regelmaBig anzutreffen ist. Infolge der ldimatischen Begiinsti
gung dieses Gebietes ist die Gesellschaft dort auch auf tiefgriindigen Li:iBbi:iden und kalkrei
chen, tonig-lehmigen Sanden der Mainterrassen zu fin den. Dabei zeigt vor allem Adonis aesti
valis eine groBe Standortflexibilitiit. Mit dieser Beobachtung wird deutlich, wie stark der Wiir
mefaktor die Ausbildung der Adonisroschen-Gesellschaft beeinfluBt, wiihrend flachgriindige 
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Bodenverhaltnisse und ein wenig ausgeglichener Wasserhaushalt keine zwingenden Standort
merkmale darstellen. 

4.2.1.3 Papaveri-Melandrietum noctiflori Wassch. 41 (Tab. I, Aufn. 49-53) 

Die N achtlichtnelken-Gesellschaft ist durch den Ausfall der Kennarten des Caucalido-Ado
nidetum charakterisiert - im Untersuchungsgebiet also durch das Fehlen von Adonis aestiva
lis. Eigene Kennarten treten nicht hinzu. Auch Silene noctiflora, die namensgebende Art der 
Gesellschaft und Euphorbia exigua eignen si eh nicht als Charakterarten, da sie mit gleicher Ste
tigkeit in den Aufnahmen der Adonisroschen-Gesellschaft zu finden sind. Sie differenzieren 
die Gesellschaft nur gegenuber Assoziationen basenarmerer Standorte. 

Durch das Fehlen eigener Kennarten ergeben si eh Probleme bei der pflanzensoziologischen 
Abgrenzung des Papaveri-Melandrietum gegenuber dem Caucalido-Adonidetum. In dieser 
Arbeit werden nur wenige Aufnahmen, die auf tiefgrundigen, skelettfreien Braunerden ent
standen sind und dabei keine Arten der Adonis aestivalis-Gruppe aufweisen, als Papaveri-Me
landrietum eingestuft (Tab. I, Aufn. 49-53). 

Die auffalligen Charakterarten des Verbandes Caucalidion treten in den Aufnahmen der 
Nachtlichtnelken-Gesellschaften etwas zuruck. Nur Silene noctiflora und Euphorbia exigua 
sind hochstet, was die gute Basenversorgung der Boden erkennen lafh. Kennzeichnend fur die 
Bestande ist das Auftreten von Viola arvensis, Papaver rhoeas, Myosotis arvensis, Avena fatua 
und Sinapis arvensis. Daneben beherrschen vor allem Geranium pusillum, Stellaria media, Ve
ronica persica und Lamium purpureum das Erscheinungsbild der Gesellschaft; daneben domi
nieren vor allem Cirsium arvense, Galium aparine, Convolvulus arvensis und Agropyron re
pens. 

Ahnlich wie in der Adonisroschen-Gesellschaft tritt auch in den Aufnahmen der N achtlicht
nelken-Gesellschaft eine bodensaure Trennartengruppe mit Veronica arvensis und Vicia hir
suta auf. 

Die ausgeglichenen Standortverhaltnisse und die geringere Erwarmung der schweren, tief
grundigen Lehmboden verursachen den Ausfall der Kennarten des Caucalido-Adonidetums. 
Gleichzeitig treten auch die Begleitarten der Trockenrasen und Steinschuttfluren (Thlaspi per
foliatum, Chaenarrhinum minus, Trifolium campestre, Holosteum umbellatum) zuruck, die in 
der Adonisroschen-Gesellschaft als Zeiger trocken-warmer, flachgrundiger Standortverhalt
nisse regelmagig anzutreffen sind. 

Bei der Neigung der Boden zu Verdichtung und Staunasse sind Arten wie Ranunculus repens 
oder Equisetum arvense hier weitaus haufiger als in den Aufnahmen des Caucalido-Adonide
tums. 

Da die tiefgrundigen Standorte der Nachtlichtnelken-Gesellschaft gute Ackerboden sind, 
die intensiv genutzt werden, konnten nur funf gut zu kennzeichnende, artenreiche Bestande 
gefunden werden. Entsprechend der weitlaufigen Ausdehnung der lehmigen Albuberdeckung 
auf der Hochflache des Juras gilt die Nachtlichtnelken-Gesellschaft jedoch als haufigste Acker
wildkraut-Gesellschaft der Sudlichen Frankenalb (NEZADAL 1975). Mit sehr ahnlichen Arten
kombinationen wird sie auch aus fast allen Kalkgebieten Deutschlands beschrieben. 

4.2.2 Unterschiede in den Ackerwildkrautgemeinschaften der Winter- und 
Sommergetreide 

Die untersuchten Winter- und Sommergetreidefelder zeigen Unterschiede in ihren Arten
kombinationen. U m einen V ergleich zu ermoglichen, werden die V egetationsaufnahmen nach 
Sommer- und Wintergetreide getrennt in einer Stetigkeitstabelle (Tab. 4) zusammengefagt. 

Die Keimbedingungen und der Wachstumsrhythmus der Kulturpflanzen bilden wichtige 
Kriterien fur das Auftreten bestimmter Arten im Sommer- und/oder Wintergetreide. Auf den 
im Herbst bestellten Feldern fin den sich ne ben ganzjahrig keimenden Arten wie Viola arvensis, 
Lamium amplexicaule, Veronica persica und Stellaria media vor allem typische Herbst- und 
Vorfruhjahrskeimer. Enge Bindung 'an die Wintergetreidekulturen zeigen dabei Arten wie 
Aphanes arvensis, Papaver argemone und Centaurea cyanus, wahrend Adonis aestivalis, Bug-
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Art en Zahl der Aufnahmen 

Aphanes arvensis 
Papaver argemone 
Valerianella locusta 
Thlaspi perfoliatum 
Anthemis arvensis 
Ranunculus arvensis 
Centaurea cyanus 
Consolida regalis 
Buglossoides aNensis 
Veronica hederifolia 
Bromus sterilis 
Campanula rapunculoides 
Erysimum cheiranthoides 
Sedum acre 
Silene vulgaris 
Galeopsis ladanum 
Pimpinella saxifraga 
Odonlites vema 
Valerianella rimosa 
Chenopodium album 
Alriplex palula 
Chaenarrhinum minus 
Senecio vulgaris 
Setaria viridis 
Chenopodium ficifolium 
Sonchus oleraceus 
Sonchus arvensis 
Polygonum lapalhifolium 
Lapsana communis 
Viola arvensis 
Geranium pusillum 
Veronica persica 
Stellaria media 
Myosotis arvensis 
Papaver rhoeas 
Lamium amplexicaule 
Capsella bursa-pasloris 
Legousia speculum-veneris 
Veronica arvensis 
Veronica polita 
Lamium purpureum 
Aethusa cynapium 
Avena fatua 
Sherardia arvensis 
Valerianella denlala 
Geranium dissectum 
Adonis aestivalis 
Sedum lelephium 
Vicia hirsuta 
Geranium columbinum 
Vicia villosa 
Knautia arvensis 
Galeopsis letrahtt 
Vicia angustifolia 
Veronica agrestis 
Fumaria vaillantii 
Neslia paniculata 
Euphorbla exigua 
Fumaria officinalis 
Euphorbia helioscopia 
Fallopia convolvulus 
Silene noctiflora 
Sinapis arvensis 
Anagallis arvensis 
Sonchus asper 
Thlaspi arvense 
Erodium cicutarium 
Polygonum persicaria u.a. 
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Tab. 4: Artenverteilung in \Vintergetreide-, Sommergetreide- und Blattfruchtkulturen 
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lossoiodes arvensis und Veronica hederifolia in den Sommergetreidefeldern noch anzutreffen 
sind. Als typische Begleiter der Wintergetreide-Ackerwildkraut-Gesellschaften ki:innen die 
F ruhjahrsephemeren der Klasse Sedo-Scleranthetea Tblaspi pe1joliatum und Valerianella locu
sta angesehen werden. 

Eine Bevorzugung fur die im Fruhjahr bestellten Felder zeigen die Caucalidion-Arten Silene 
noctiflora, Euphm·bia exigua und Neslia paniculata. Besonders Silene noctiflora kommt hier 
mit deutlich hi:iheren Deckungswerten zur Entwicklung, was aufgrund ihres hohen Keimopti
mums zwischen 15 und 30°C (unveri:iff. Daten von 0TTE) durchaus verstandlich ist. Daneben 
besitzen auch ausgesprochene Fruhjahrs- und Spatfriihjahrskeimer wie Sinapis arvensis, Che
nopodium album, E1J'Simum cheiranthoides und Atriplex patula einen Schwerpunkt in diesen 
Bestanden. Auch die Sedo-Scleranthetetea-Arten Chaenarrhinum minus, Galeopsis ladanum 
und Silene vulgaris beschranken ihr Vorkommen fast ausschlie!Uich auf die Sommergetreide
kulturen. 

Auffallig ist das Verhalten von Veronica polita, die als einzige sommerannuelle Art in den 
Wintergetreidekulturen zu weitaus hi:iheren Deckungswerten gelangt als im Sommergetreide. 

In einer vergleichenden Ubersicht i.iber die Ackerwildkraut-Gesellschaften der westdeut
schen Bundeslander kommen HDPPE & HoFMEISTER (1990) zu dem Ergebnis, daB die Trennung 
in die zwei Klassen Secalietea und Chenopodietea - wie sie von 0BERDORFER (1983 a) vorge
schlagen wird - nicht beibehalten werden sollte, da die Trennung in Hackfrucht- und Halm
frucht-Ackerwildkrautgesellschaften erst auf der Stufe von Verbanden floristisch eindeutig 
nachweisbar ist. Sie empfehlen alle annuellen Pionier-Pflanzengesellschaften (also einschlie/1-
lich der annuellen Ruderalpflanzengesellschaften) wieder in der Klasse Stellarietea mediae (Br.
Bl. 1931) Tx., Lohm. et Prsg. 1950 zu vereinen. 

Die Vegetationsaufnahmen aus dem oberen Anlautertal verbleiben auch nach dieser Syste
matik in den Verbanden Caucalidion (Tab. I) und Fumario-Euphorbion (Tab . II, wie bei 
0BERDORFER 1983 a) . Fur die Ubersicht bei HDPPE & HoFMEISTER ( 1990) ha ben wir unsere Vege
tationsaufnahmen zur Verfugung gestellt und sie sind dort in Tab. 2 in den Spalten 15 (Thla
spio-Veronicetum politae) und 29 (Caucalido-Adonidetum flammeae) eingearbeitet worden. 
Anderungen wurden sich danach fur unser Aufnahmematerial erst auf der Stufe der Ordnung 
(Papaveretalia rhoeadis ordo nov.) und der Unterklasse Violenea arvensis (subclassis nov.) er
geben. 

Da das System von 0BERDORFER (1983 a) die suddeutschen Verhaltnisse genauer widerspie
gelt und dabei dem Bewirtschaftungsfaktor eine hohe Praferenz einraumt, legen wir hier noch 
seine Einteilung zugrunde. 

4.2.3 Blattfruchtkulturen (Tab. II) 

Die flachgrundigen Bi:iden des Gebietes sind fur Hackfruchtanbau weniger gut geeignet und 
inzwischen weitgehend durch Maisanbau ersetzt worden. Nur se! ten findet man noch Ruben
oder Kartoffelacker, die der bauerlichen Selbstversorgung dienen und nur kleinflachig ausge
bildet sind. 

4.2.3. 1 Thlaspio-Veronicetum politae Gi:irs 66 (Tab. Il, Aufn. 1 -15) 

Im Fruchtwechsel entwickelt sich anstelle des Caucalido-Adonidetum bei Hackfruchtanbau 
das Thlaspio-Veronicetum (GoRs 1966 ). Veronica polita wird als kennzeichnende Art der Ge
sellschaft herausgestellt. Sie ist in den Hackfruchtkulturen regelmaBig anzutreffen. Da sie je
doch eine deutliche Bevorzugung fur die Gesellschaft des Caucalido-Adonidetum zeigt (vgl. 
Kap. 4.2.2), kann sie bei uns eher als Kennart des Verbandes Caucalidion angesehen werden. 
Ahnliche Beobachtungen werden auch von WEDECK (1970) gemacht. Derzeit breitet sich Ve
ronica polita in Oberbayern zunehmend aus (OnE 1990) und geht dabei auch auf schwach ba
sische his neutrale Bi:iden uber, so da/1 die pflamensoziologische Einstufung der Art neu uber
dacht werden mu/1. 

Neben Veronica polita treten auch Kennarten des Fumario-Euphorbion wie Euphorbia he
lioscopia oder Geranium dissectum regelmal1ig und mit teilweise hohen Deckungswerten in die 

28 



Bild 5: Bis zu 80 % des Ackerbodens (Mullrendzina) ist von kleinen Kalkscherbenplatten bedeckt. 

Bild 6: Die Kalkscherben wurden fri.iher regelmai\ig abgesammelt und zu Lesesteinriegeln auf den 
Grundstiicksgrenzen angehauft. Auf ihren Kuppen konnten sich lichtbediirftige und trocken
heitsertragende Mauerpfeffer-Gesellschaften ansiedeln (Aspekt von Sedum acre). \Venn das Ab
sammeln der Kalkscherben aufhort, iiberwachsen die Riegel mit Hochstauden und Gebiischen, 
und die konkurrenzschwache Pioniervegetation fallt a us. 
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Tab . I I : Vege tation der B l a t t f ruchtkulturen 

'I'h laspio- Veronicetum politae G6rs 66 

laufende Nummer 

Anbaufrucht 

Deckungsgrad ( % )  der 
i\nbaufrucht 
Deckungsgrad (%} der 
Krautschicht 
i\rt enzahl 

P fle imberg ( * )  

.d geographische H6henform von 
Lapsana communis 
Galeopsis tetrahit 

1 7 9 10 11 12 13 14 1 5  

M M K a  M M M M K a  Ka K o  R ii  M M M Br 

60 50 60 7 0  7 0  30 20 4 0  50 30 60 7 0  70 20 

20 50 40 50 70 35 70 4 0  4 0  40 30 60 50 8 0  7 0  

60 65 54 55 47 58 52 52 4 0  43 4 4  49 50 51 36 

('Is) 

+ + + + + + 2a + + + + + + + + 100 
r r r r 1 33 

A :  'l'hlaspio-Veronice turn politae (Hellerkraut�Glanzehrenpreis-Gesellschaf t )  
Veronica poli ta + 2a + + + + 1 + + 2a r + 8 0  

Subassoziation von Setaria 
Setaria viridis 
Veronica agrestis 
Vicia hirsuta 
Veronica arvensis 
Anthemis arvensis 

viridis (Grllne Borstenhirse) 
2a + 1 + 1 + 2a 
r + + + + + 

r 
+ 

+ r 
+ 

+ 
2a 6 0  

6 0  
4 0  
2 7  
2 0  r 

r + r r + 
+ + 
+ 

+ 
r 

V :  Kenn� und 'l'rennarten des 
Euphorbia heli nscopia 
Thlaspi arvense 

Verbandes Fumario-Euphorbion { Erdrauch�Wolfsmilch-Ges . )  

Avena fatua 
Aethusa cynapium 
Sinapis arvensia 
Fumaria officinalis 
Geranium dissectum 

D V :  Sherardia arvensis 
Silene noctiflora 
Neslia paniculata 
Euphorbia exigua 
Legousia speculum-veneris 
Sedum telephium 
Adonis aestivalis 
Valerianella dentata 
Consolida regalia 
Knautia arvensis 
Phleum paniculatum 
Fumaria vaillantii 
Lathyrus tuberosus 

+ r + + + + + + + r + r + + 1 1 0 0  
+ + r r r r 3 r + r + + 1 2a 4 lOO 
+ + + r 1 + + + + + + + + 93 
+ + + + + 1 1 + r 2a + r + + 93 

+ + r + + 2b + + + 1 + 3 + 93 
+ 1 1 1 r + + + + + 4 8 0  

+ + + + r r + r + 60 

1 + 2b + 1 + + + + r r + r 87 
r + r + r 2 a  + + + + + + 1 87 
+ + r r + r + + + r 1 7 3  

+ + r + + + r 47 
r r + r r + + 47 
+ r r + r + r 4 7  
r r r + 2 7  

r r r + 2 7  
r + r 20 

r r r 20 
+ + 1 3  

r . +  1 3  
+ 2a 1 3  

0 :  Kennarten d e r  Ordnung 
Veronica persica 
Stellaria media 
Lamium purpureum 
Anagallis arvenais 
Sonchus asper 

Polygono-Chenopodietalia 
r + 1 + + 

1 1 + + 
+ + r + + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2a + 
+ + 
1 + 
1 + 
r + 
2a + 
+ + 
r + 

+ 
+ 
r 

+ 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
2a + 
1 1 
+ 

1 2b lOO 
2 a  2b 93 

1 93 
+ 87 

+ + 87 

Kl : 

K 2 :  

Polygonum persicaria 
Erodium cicutarium 
Lamium amplexicaule 
Chenopodium ficifolium 
Polygonum lapathifolium 
Sonchus arvensis 

r 
r 
r 
r 
r 

+ 
+ 
+ 

2a + 

r 

+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
r + 

+ 
1 
+ + 

r 

+ 

r 

r 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 
+ + 
1 + 
2a + 

+ 1 67 
r 67 
+ 8 0  

53 
+ 2a 27 

27 

Chenopodietea 
+ 
+ 
+ 

Kennarten der Klasse 
Chenopodium album 
Geranium pusillum 
Atriplex patula 
Capsella bursa-pastoria 
Senecio ·vulgaris 
Sonchua oleraceus 
Chenopodium hybridum 
Geranium columbinum 

{ Bl a t t frucht-Ackerwildkraut�Gesellschaften) 
2a 1 + 1 + 2b 1 + 2 a  + 2a 1 2a 1 lOO 
+ + 1 r + 1 1 + + + 1 1 + 93 
2a + + 1 + + + + 1 2a + 8 0  

Kennarten der Klasse Secalietea 
Viola arvensis 
Fallopia convolvulus 
Papaver rhoeaa 
Nyosolis arvensia 
Vicia angus tifolia 
Vicia villosa 
Li thospermum arvense 
Rapbanus raphanistrum 

+ + r r + + + r r 2b + 7 3 
+ + r r r r + + r r 67 

+ + + + r + 4 0  
+ + 1 2 0  

+ r 1 3  

(Halmfrucht�Ackerwildkraut-Gesellschaften) 
+ + 1 + + 1 + 1 + + + + + + 
r 2a + + r + + r + + + + 1 
r + +  r r + r +  + r r +  

+ +  r +  r r +  r r +  
r r r r 

r + r r 
r r 

+ 

+ 
2b 

1 

r 

100 
93 
60 
7 3  
27 
27 
13 
13 



Arten des Wirtschaf tsgrfi.nlandes { Molinio-Arrhenatheretea) 
Lolium perenne + + + 1 r r + r + + 73 
Plantago lanceolata + + + + + ·  + 4 0  
Arrhenatherum elatius + r r 20 
'l'ri folium repens r r r 20 
Phleum pratense r r 13 
Poa trivialis + r 13 
Carum carvi r r 13 
Achillea millefolium r + 13 

sonstige Arten 
Galium aparine + + 2a 2b 2b + + + + 2b + 1 1 100 
Tripl eurospermum inodorum + + r r r r r + r + r 1 + 2a 93 
Cirsium arvense + + + 2 a  r r + r 1 + r + + + 93 
Taraxacum officinale + + 1 + + + + + + r + + + + 93 
Polygonum aviculare 1 2a + + + + + r + + + 2a + + 93 
Agropyron repens + 1 r 2b 2a 1 + + 1 + + + 1 1 93 
Convolvulus arvensis 1 1 + + + 1 2 a  2 a  2a 2a 2 a  1 + 87 
Hedicago lupulina r + + r + r r r r + r 73 
Plan tago ma jor s s p . intermedia r + r r r r r r r r r 73 
Poa  annua + + + + r + + + 53 
Linaria vulgaris + r r r + + r r 53 
Urtica dioica r r + r r + r 47 
Chaenarrhinum minus + r + + + r 40 
Coronilla varia + r r r r r 40 
Dactylis glomerata r r + r r r 4 0  
Rumex obtusifolius r r r r 3 3  
Arenaria serpyll ifolia r r + + + 3 3  
Torilia j aponica r r r r r 3 3  
Matricaria discoidea r r r r 27 
Tussilago farfara r r r r 27 
Ranunculus repens r r r r 27 
Daucus carota r + r r 27 
Artemisia vulgaris + r r 20 
Mentha arvensis r 20 
Potentilla tabernaemontani r r 13 
Ononis spinosa r r 13 
Brassica napus + + 13 
Pot enti lla anserina + r 13 

Arten mit geringer Stetigkei t :  in Aufn . l :  Bromus mollis { r ) , Anthriscus aylvestria 
{ + } , Ranunculus bulbosus ( r ) ; in Aufn . 2 :  Erysimum cheiranthoides { + ) , Lactuca 
serriola { + ) ; in Aufn . 3 :  Trifolium hybridum { r } ; in Aufn . 4 :  Galinsoga ciliata 
( r ) ; in Aufn . 5 :  Agros t i s  s tolonifera ( 2a ) , Festuca pratensis ( + } , Bromus 
s terilis ( + ) ; in Aufn. 7 :  Poa spec . ( r ) ; in Aufn. a :  Trifolium campstre ( r ) ; in 
Aufn . 9 :  Anchusa arvensis ( r } , Salvia pratensis ( r ) , Medicago s a t iva ( r ) ; in 
Aufn . l O :  Campanula rapunculoides ( r ) , Urtica urens ( r } ; i n  Aufn . ll : ·  Malva 
neglecta ( r )  , Prunus spines a ( r } , Stachys palustris ( r ) ; in Aufn . 13 :  Carduus 
acanthoides ( + ) , Rumex crispus ( r ) , Teucrium botrys ( r ) ; in Aufn . 1 4 :  Silene 
vulgaris ( r ) , Poa compressa ( r ) ; in Aufn . lq :  Equisetum arvense ( + ) , 

Halmfruchtgesellschaften i.iber. Mit Setaria viridis, Chenopodium ficifolium und Senecio vul
garis besitzen nur wenige Arten der Chenopodietea einen deutlichen Schwerpunkt in dieser 
Gesellschaft. 

Wahrend die Arten der Hackfruchtkulturen stark in die Halmfruchtgesellschaften i.ibergrei
fen, ist umgekehrt der Anteil von Arten der Secalinetea in den Hackfruchtbestanden geringer. 
V or all em IGltekeimer wie Aphanes arvensis, Consolida regalis, Adonis aestivalis oder Legou
sia spewlum-veneris treten nur gelegentlich auf oder fehlen vi:illig. 

4.2.4 Auftreten gefahrdeter Arten 

Ein wichtiges Ziel der Extensivierungsbemiihungen auf dem Pfleimberg ist der Schutz ge
fahrdeter Ackerwildkrauter. 

V on den ea. 90 Ackerwildkrautern, die von ScHONFELDER (1987) in die ,Rote Liste gefahrde
ter Farn- und Bli.itenpflanzen Bayerns" aufgenommen wurden, konnten 1 3  Arten ( = 1 3 % )  im 
Anlautertal nachgewiesen werden. Mindestens neun dies er bedrohten Ackerwildkrauter besit
zen derzeit noch Vorkommen auf den Feldern des Pfleimberges (Tab. 5),  was auf den hier ge
ringen Intensivierungsgrad der Bewirtschaftung hinweist. 

Die haufigste ,Rote-Liste-Art" im Gebiet ist Legousia spemlum-veneris, die vor all em in ex
tensiv bewirtschafteten Wintergetreidekulturen regelmaBig zu hohen Deckungswerten ge
langt. Weniger dominant sind Adonis aestivalis und Consolida regalis, die auch auBerhalb der 
Acker auf frischen Erdmieten und Brachen zu finden sind. 
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Art en RL St PI 

Adonis aestivalis 3 IV X 
Adonis flammea 1 X 
Anagallis foemina 3 + X 
Ajuga chamaepitys 2 
Caucalis platycarpos 3 
Conringia orientalis 2 r 
Consolida regalis 3 IV X 
Fumaria vaillantii 3 X 
Legousia speculum-veneris 3 V X 
Phleum paniculatum 2 + X 
Ranunculus arvensis 3 X 
Stachys annua 3 
Veronica praecox 3 + X 

RL: "Rote-Liste-Status" 

St: Stetigkeit in den Veg.-Aufn. 

Pf: Nachwels aut dem Pfleimberg (X) 

Tab. 5: Arten der ,Roten Liste gefahrdeter Farn- und Bliitenpflanzen Bayerns" 
(ScHONFELDER 1987) im Untersuchungsgebiet 

Uberraschend war das starke Auftreten von Phlettm panicttlatum in zwei Wintergetreidefel
dern des Pfleimberges (Flur-Nr. 651/24, 651/21) .  Dieses seltene annuelle Gras wurde im Zuge 
der Kontrollen fiir das ,Artenhilfsprogramm zum Schutz der Ackerwildkdiuter in Oberbay
ern" 1989 auch an anderen Orten gefunden und scheint haufiger zu sein, als bislang angenom
men wurde. V on plotzlichen Funden in Oberfranken (Grabfeld) berichtet auch TuRK (1990), 
wo die Art im Alchemillo-Matricarietum aufgetaucht ist. 

Die iibrigen Arten der ,Roten Liste" weisen nur ldeine, stark reduzierte Vorkommen auf. 
Besonders selten sind Conringia orientalis, Adonis flammea, A juga chamaepitys, Cattcalis pla
tycmpos und Stachys annua. 

Fiir den ostlichen Teilbereich der Siidlichen Frankenalb wurde von HERRE (1978) eine ge
bietstypische ,Rote Liste" erarbeitet. Demnach sind Camelina sativa, Galeopsis ladanum, 
Holosteum umbellatum, Tblaspi pe1joliatum, Melampyrum arvense, Veronica polita, Neslia 
paniculatua, Valn·ianella dentata und Valerianella rimosa bereits als gefahrdet einzustufen. 
Diese Einstufung laf�t sich mit Einschrankungen auch auf das Anlautertal iibertragen ; aller
dings sind dort Neslia paniculata, Veronica polita und Valerianella dentata nicht gefahrdet. 

4.2.5 Auswertung alter Gebietsfloren 

Zum AusmaB des Artenriickgangs auf den Ackern des Gebietes konnen mangels alterer, 
quantitativer Untersuchungen nur vage Aussagen gemacht werden. Zur Rekonstruktion frii
herer Verbreitungs- und Haufigkeitsverhaltnisse stehen nur zwei Lokalfloren des 19 .  Jahrhun
derts zur Verfiigung (ScHNIZLEIN & FRICKHINGER 1848, HoFFMANN 1879). Trotz der Unzulang
lichkeiten dieser Arbeiten (manche Arten werden noch nicht unterschieden) und der starken 
Verallgemeinerung ihrer Aussagen, vermitteln sie ein grobes Bild vom Artenspektrum der 
Kalkacker auf der Altmiihlalb. Sie zeigen, welche Arten friiher haufig waren und welche schon 
damals zu den Seltenheiten des Gebietes gehorten. Tabelle 6 faBt die Aussagen der beiden Ge
bietsfloren zusammen. Zur Kennzeichnung ihrer friiheren Haufigkeit wurden die Arten nach 
den quantitativen Angaben der Autoren in vier Gruppen eingestuft : 
- Haufig/gemein, stellenweise haufig, selten und sehr selten vorkommende Arten. 
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Ackerwlld krliuter der AltmOhlalb !:: GEFAHRDUNGSURSACHEN 1/) 

� 
w tn :::l 

Aktuelle Stetigkeit, Gefahrdungs- 1<: :::1 !« CJ "' .d 
ursachen und Getahrdungsstatus j;; 

.c !ii "' c :;; "' "' "' 1/) 
(SCH6NFELDER 1 987) !ii c c "' c .<: CJ ::l 3 

.c ::l " c z .2> "' "' � :::l w c ....1 c -d , '" ID c ....1 "f 0 c "' "' a: 
Vorl<ommoo oooh 'CHNI>C"� w 'S "' ID :Z , :s :I: 
FRICKHINGER (1 848) I HOFF- :::l .c .; c "<1: 

� 
"' "' "' :c � "' c IJ.. 

MANN (1 879) :; � 
.<: :;: lii w 

< � 0 � C) < :I: :I: 
gomsln I h§ufig 
Adonis aestivalis (Sommer-AdonisrOschen) IV • • 3 
Agrostemma githago (Kornrade) • 1 
Bromus secalinus (Roggen-Trespe) • 2 
Camelina alyssum (Gezahnter Lelndotter) • 0 
Camellna sativa (Saat-leindotter) r • 
Caucalis platycarpos (Acker-Haftdolde) r • • 3 
Centaurea cyanus (Kornblume) I • 
Conso!ida regalis (Feld-Rittersporn) IV • • 3 
Cuscuta epl!!num (Fiachs-Seide) • 0 
Euphorbla exigua (Kielne Wolfsmilch) Ill • 
Falcaria vulgaris (Sichelmohre) + • • 
Gagea viHosa (Acker-Goldstern) • • • 
Galeopsis ladanum {Acker-Hohlzahn) I • • 
Holosteum umbel\atum {Spurre) + • 
Lathyrus tuberosus (Knollen-Piatterbse) + • 
Legousia speculum-veneris ( Echtar Vanusspieget) V 3 
Lolium temulentum (Taumei-Lolch} • 0 
Metampyrum arvense (Acker-Wachtelweizen} r • • • 
Neslia paniculata (Finkensame) Ill • • 
Nlge!la arvensis (SchwarzkOmmel) • • • 1 
Orlaya grandiflora (Strahlen-Braitsame) • • 1 
Ranunculus arvensls (Acker-Hahnenfu3) I • 3 
Rhinanthus alectorolophus (Zottiger Klappertopf) r • 
Silene noctiftora {Nacht-Lichtnelke) IV 

Stachys annua (Einjahriger Ziest) r • • 3 
Valerianella dentata (Gezahnter Feldsalat} IV • 
Veronica triphyllos (Dreibtattriger Ehrenprels) r • 
zgrstrBut I stsllenwelsB hiiufig 
Adonis flammea (Fiammen-AdonlsrOschen) r • • • t 
Anagallls foemina (Biauer Gauchheil) + • • • 3 
Crepls tectorum (IVaauer-Pippau} • • 3 
Fumaria vail!antii (Vaillants Erdrauch) 11 • • 3 
Lol!um remotum (Lein-Lolch) • • 0 
Thlaspi perfoliatum {Siengelumfassandas Hallerkraut) 11 • • • 
Valerianel!a rimosa (Gafurchter Feldsalat) I • • 
Veronica praecox (FrOher Ehrenpreis) + • • 3 
ssltsn 
Ajuga chamaapitys (Gelber GOnsel) r • 2 
Allium vineale (Weinbergs-Lauch) • • 
Bromus arvensis {Acker-Trespe) 3 
Bupleurum rotundifolium (Rundbl8.ttriges Hasenohr) • • 1 
Caucalis latifolia (Breitbl8.ttrlge Haftdolde) • • 0 
Conringia orlentalls (Ackerkohl) r • • 2 
Kickxia spuria (Unechtes Tannelkraut) • • 3 
Lathyrus nissolla {Gras-Piatterbse) • 2 
Misopates orontium (Ackar-LOwenmaul) 3 
Phleum paniculatum (Rispen-Uaschgras) + • 2 
Polycnemum arvense (Acker-Knorpelkraut) • 1 
Scandix pecten-veneris (Venuskamm) • • 1 
Veronica verna (FrOhlings-Ehrenpreis) • 3 
sshr ss/tan 
Al!lum rotundum (Runder Lauch) • 2 
Asperula arvensis (Acker-Meier) • 0 
Galium tricornutum (Oreih6rniges Labkraut) • • 2 
lber!s amara (Bitters Schla\fanblume) 1 
Lathyrus aphaca (Ranken-Piatterbse) • 2 
Muscari comosum (Schopfiga Traubenhyazinthe) • 3 
Thymelaaa passerina (Acker-Spatzanzunge) 1 
Tori!ls arvensis {Acker�Kiettenkerbel) • • 2 
Vaccaria hispanica {Gamaine Kuhbluma) • 0 

Tab. 6 :  Ackerwildkrauter der Altmiihlalb. Vorkommen nach SCHNIZLEIN & FRICKHINGER ( 1 848) und 
HoFFMANN (1879), Stetigkeit in den Aufnahmen der Kartierung, Hauptgefahrdungsursachen 
und Gefahrdungsstatus 
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Angaben a us eigenen Beobachtungen und der Literatur (HAASE & ScHMIDT 1991,  KoRNAs 
1989, MEISEL 1985, NEZADAL 1980, WEHsARG 1954) zu den Hauptgefahrdungs- und Riick
gangsursachen erganzen die Tabelle. 

Folgende Aussagen konnen getroffen werden : 
Heute nur noch selten auftretende Arten wie Stachys annua, Holosteum umbellatum, Ve
ronica triphyllos oder Galeopsis ladam1m gehorten friiher zum festen Bestandteil der Acker
wildkraut-Gesellschaften. Sie finden demnach ihre optimalen Standortbedingungen bei tra
ditioneller Bewirtschaftungsweise. Die Stabilisierung ihrer Vorkommen kann bei entspre
chenden ExtensivierungsmaGnahmen erwartet werden. 
Viele kennzeichnende Arten der Kalkscherbenacker wie Ca11calis latifolia, Buple11mm ro
tundifolium oder Scandix pecten-veneris waren im Untersuchungsraum schon friiher mehr 
oder weniger se! ten. Als empfindliche Standortspezialisten wurden sie schon friihzeitig ver
drangt. Da es sich bei ihnen urn Arten mit groGen Diasporen handelt, tritt die Saatgutreini
gung als Riickgangsursache noch hinzu. 
Torilis arvensis, Iberis amara, Vaccaria hispanica u. a . ,  die schon bei ScHNIZLEIN & FRicKHIN
GER ( 1848) und HoFFMANN ( 1879) als sehr se! ten eingestuft wurden, bilden in der Altmiihlalb 
nur Randvorkommen aus. Sie konnen deshalb nicht als Indikatoren fur veranderte Nut
zungsweisen angesehen werden. 

4.3 Vegetation der Lesesteinriegel (Tab. Ill) 

Zwischen den Acker- und Wiesenparzellen des Pfleimberges besteht noch ein dichtes Netz 
von Ackerrainen. Jahrzehntelang wurde hier der kalkreiche Malmschutt der Felder zusam
mengetragen und zu niedrigen Lesesteinriegeln aufgeschichtet. Viele dieser Riegel verlaufen 
quer zum Gefaile der leicht nach Siiden geneigten Hochflache des Pfleimberges .  Dadurch wer
den sie zu Erosionsbarrieren, die den Abtrag der diinnen Feinerdedecke vermindern. Der ero
dierte Ackerboden sammelt si eh vor den Stein en, so daG dort ldeine Gelandestufen entstehen. 

Die Breite der Ackerraine ist unterschiedlich. Sie schwankt zwischen 1 bis 3 m, wobei eine 
Hohe von durchschnittlich 0,5 bis 1 m erreicht wird. 

Die Lesesteinriegel sind heute zur Ruhe gekommen, denn neues Kalkgestein wird kaum 
noch abgesammelt und aufgehauft. Unzahlige Ameisenkolonien haben den eingeschwemmten 
Ackerboden in die hoheren Schichten der Steine transportiert und zu einer Anreicherung von 
Feinerde zwischen den groben Kalkplatten beigetragen. 

Auf den seit langerem ungestorten Steinriegeln ist die Vegetationsdecke deshalb schon weit
gehend geschlossen, nur selten liegen die Deckungswerte der Aufnahmflachen unter 75 % .  

Gemaht oder in irgendeiner Weise gepflegt werden die Ackerraine heute nicht mehr. Stellen
weise werden samtliche Cirsium- und Carduus-Arten in der Bliitezeit abgemaht, dabei handelt 
es sich aber in den seltensten Fallen urn die gefiirchtete Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense). 

Insgesamt weisen die Steinriegel unterschiedliche Kleinstandorte auf: Offene, grobschotte
rige Steinpartien wechseln mit mehr oder weniger stark bewachsenen, feinerdereichen Amei
senhaufen. Kuppen und siidlich ausgerichtete Flanken bilden trockene Standorte, wahrend an 
weniger exponierten Stellen frischere Standortbedingungen herrschen. 

Diese wechselnden Wuchsbedingungen bilden das Charakteristikum vieler linearer Struk
turelemente. Ihre pflanzensoziologische Beschreibung ist deshalb schwierig, da die Forderung 
nach standortlich einheitlichen Aufnahmenflachen kaum zu erfiillen ist. Die Aufnahmeflachen 
erstrecken sich stets iiber die gesamte Breite der Raine, und die Lange umfaGt Bereiche mit 
moglichst homogenem Erscheinungsbild (Lange durchschnittlich 30 m). Diese Vorgehens
weise wurde auch bei anderen Untersuchungen von Feldrainen angewendet (KNoP & REIF 
1 982, RUTHSATZ & OrrE- 1987). Sie gewahrleistet, daG das gesamte Arteninventar des Raines er
fafh wird. Eine eindeutige syntaxonomische Zuordnung der Bestande ist so ab er nicht moglich. 
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4.3. 1 Convolvulus arvensis - Agrimonia eupatoria-Gesellschaft (Tab. Ill, Aufn. 1-26) 

4.3. 1 . 1  Vegetationsbeschreibung 

Die Vegetation der Lesesteinriegel setzt sich a us verschiedenen Charakterarten unterschied
licher Klassen zusammen. Stark am Bestandsaufbau beteiligt sind Arten der halbruderalen 
Halbtrockenrasen (Agropyretea), des Wirtschaftsgrunlandes (Molinio-Arrhenatheretea) und 
der Trocken- und Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea). 

Zu den Vertretern der Agropyretea zahlen Convolvulus arvensis, Poa angustifolia und Cera
stium arvense, die uber unterirdische Kriechwurzeln steinige Standorte problemlos besiedeln 
konnen. Agmpyron repens - Kennart der Klasse tritt in den Rainen zwar regelmaBig auf, sie 
erreicht jedoch nur niedrige Deckungsgrade. Das schwache Auftreten der ansonsten sehr kon
kurrenzstarken Art ist durch den geringen Feinerdeanteil der Wuchsorte bedingt. 

Dagegen ist Arrhenathemm elatius ein auf Feldrainen sehr haufiges Gras und gelangt zu ho
hen Deckungswerten. Dane ben sind auch and ere Vertreter des Wirtschaftsgrunlandes wie Ga
lium mollrtgo, Knautia arvensis und Avenochloa prtbescens am Bestandsaufbau der Gesellschaft 
beteiligt. Weiterhin sind die auslaufertreibende Zypressen-W olfsmilch (Euphorbia cyparis
sias), die Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum) und das Gelbe Labkraut (Galium vemm) 
regelmaBig vorhanden und leiten ZU den Halbtrockenrasen uber. Weitere Arten, die die Meso
bromion-Gesellschaften der Hutungen charakterisieren, sind auf den Rainen selten. Eine Aus
nahme davon macht der lichtliebende Zwergstrauch Teucrium chamaed1ys, der nur auf offe
nen, konkurrenzarmen Standorten wachsen kann. 

Eine Differenzierung innerhalb des Aufnahmematerials erfolgt durch das Vorhandensein 
oder Fehlen von Arten der Mauerpfeffer-Triften und Felsband-Gesellschaften (Sedo-Scleran
thetea). Ihr auffalligster Vertreter ist der Mauerpfeffer (Sedttm acre), der si eh teppichartig i.iber 
die offenen Steinpartien ausbreitet. Fruhjahrsephemere in den Bestanden sind Thlaspi pe1folia
tum, H olosteum umbellatum und Valerianella locttsta. Das Auftreten dies er Artengruppe wird 
vom Alter der Steinriegel beeinfluBt. Besitzen sie noch offene, mehr oder weniger unbewach
sene Steinpartien, dann konnen sie sich dort behaupten. V or all em auf den hoheren und damit 
meist breiteren Feldrainen sind sole he Wuchsorte !anger anzutreffen, wahrend die flachen, nur 
wenige Dezimeter hohen Steinriegel bereits nach wenigen Jahren stark uberwachsen sind. Ins
gesamt ist die Sedo-Scleranthetea-Artengruppe selten, denn durch die ausbleibende, regel
maBige N achschuttung von Malmscherben werden die xerophilen Pionierarten verdrangt. 

An ihrer Stelle breiten sich mesophilere Pflanzen aus und bestimmen dann das Erschei
nungsbild der Raine. Es sind u. a. Coronilla varia und Hypericum pe1foratum, die als Wurzel
kriecher schnell offene Standorte besiedeln konnen und dann innerhalb der sich schlieBenden 
Bestande dauerhafte Stadien ausbilden konnen. Eine weitere Trifolio-Geranietea-Art im Be
standsaufbau ist Agrimonia eupatoria, die aber nur geringe Deckungsgrade erreicht. Warmelie
bende Saum-Arten in den Gemeinschaften sind noch Veronica te11crium und Fragaria viridis. 

Den halbruderalen Charakter der Raine kennzeichnen nahrstoffbedurftige Arten der Klasse 
Artemisietea. Mit hochster Stetigkeit tritt Torilis japonica an den Flanken der Steinriegel auf. 
Weitere ruderale Arten wie Cirsium eriophorum, Cynoglossum officinale oder Btmias orientalis 
sind nur sporadisch eingestreut. Allerdings bilden sie meist groBe Solitarstauden, die wegen ih
rer prachtigen Bli.ite ,ins Auge fallen" .  

V on den angrenzenden Kulturflachen kommen regelmaBig Ackerwildkrauter - wie Viola 
arvensis, Geranium columbinum und Vicia hirsuta - in die Feldraine hinein, wo sie vor allem 
auf jungen, noch unbewachsenen Ameisenhaufen keimen. 

4.3.1.2 Pflanzensoziologischer Vergleich 

Die syntaxonomische Zuordnung der Aufnahmen ist infolge der verschiedenen am Bestands
aufbau beteiligten Charakterartengruppen schwierig. Die groBten Ahnlichkeiten bestehen 
zum Trifolio-Agrimonietum Muller 62 und Convolvulo-Agropyretum Felf. 43 . Die Zuord
nung zum Trifolio-Agrimonietum wird durch das starke Auftreten von Arten des Wirtschafts
gri.inlandes (Molinio-Arrhenatheretea) und der ruderalen Hochstauden-Gesellschaften (Arte-
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Tab . I I I : Vegetation der Lesesteinriegel 

laufende Nummer 

Breite des Feldrains (cm)  

angrenzende Nutzung oberhalb 
unterhalb 

Deckungsgrad (%) der 
Krautschicht 

Artenzahl 

3 6 

1 2 3 2 1 3 2 
5 5 0 5 5 0 5 
0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 

1 2 2 2 2 1 1 2 3 
5 0 5 5 0 5 5 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 
8 9 

2 2 2 
1 2 3 

2 
5 

2 1 2 2 2 3 1 2 
5 0 0 0 0 0 5 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 

G G G G A G G G G G A G G G A A G A A G A A A G A G 
A G A G G A G G G A A G G A G G G G G A A A G A A G 

9 7 7 9 9 7 9 7 9 8 9 
5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 

4 
7 

5 5 
5 2 

7 9 9 9 7 
0 0 0 5 0 

5 5 
5 5 

8 1 1 1 9 8 9 8 
0 0 0 0 5 5 5 5 

0 0 0 

5 5 
5 1 

5 4 6 
1 7 0 

Arten der halbruderalen Halbtrockenrasen { Agropyretea} 
Convolvulus arvens is a a a a 1 1 1 a a a b a a a a 1 a 
Agropyron repens + 1 + + + + + a + + + + + a + 1 
Cerastium arvense + 1 1 1 + + + + + + + + 1 + 1 1 
Poa angustifolia 1 1 1 1 a 1 1 1 a a b a + + 1 
Bunias orientalis 1 r 
Anthemis tinctoria + 

(Trifolio-Geranietea) Arten der thermophilen S t audenfluren 
Coronilla varia 1 + a 1 + 1 a 1 1 1 a 1 + 1 1 1 
Hypericum perforatum 
Agrimonia eupatoria 
Medicago falcata 
Viola hirta 
Clinopodium vulgare 
Veronica teucrium 
Fragaria viridis 
Helampyrum arvense 
Verbascum lychni tis 
Astragalus glycyphyllos 

+ + r + + 1 + + + + a + r r � r + r 

+ 

+ r r  r r +  r + r  r 

r 

+ + + + + 
+ 

1 
+ + + + 
1 1 

+ 

+ 
+ 
1 

+ 

1 + + 

r 

a 1 3 a a b b b 
+ + 1 1 + + 3 + 
+ + + r + l  + 
a a 1 a a 1 1 1 

r 

+ a 1 1 1 + + 
+ + + r + r r 

+ 

+ 

+ + 1 + r 
+ + 

r + 
+ + 

1 r 

+ + 

Arten der Mauerpfeffertrif ten 
Veronica arvensis 

und Felsband-Gesellschaf ten ( Sedo-Scleranthetea) 

Sedum acre 
Arenaria serpyllifolia 
Thlaspi perfoliatum 
Valerianella locusta 
Trifolium campestre 
Acinos arvensis 
Holosteum umbel l a tum 

+ + + + + + r + + + + + + + + + + + 
1 1 a a + 1 + 1 1 1 + + 1 r 1 a 1 
+ + + + + + + + + + + r r r r + 
+ r r + r + r r + + + + + r + 
r + r r r r r + + + + r r r 
+ 

r + 

r r r r 
+ + r 

+ 

Arten der Trocken- und Halbtrockenrasen {Festuco-Brometea) 
Galium verum a a b a a a b a 1 b b b a a a b a b 
Pimpinella saxifraga + + + + + + r + + + + + + + + r + 
Brachypodium pinnatum 1 1 1 + r a 1 + + + + + + 1 + + 
Fes tu ea ovina + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ranunculus bulbosus r + + r + + + r + + + + r + 
Euphorbia cyparissias + + + r + + 1 1 + + + 1 
Galium pumilum + a 1 + + + + + 1 + 
Potentilla tabernaemontani + + + + + + 1 + + r + r 
Allium oleraceum + r r r r r r 
Ononis spinosa + + + r r 
Teucrium chamaedrys a a + + 1 + 
Sanguisorba minor + + + r 
Koeleria pyramidata r + r + r 
Salvia pratensis r r + 
Scabiosa columbaria r r r r + + 
Ajuga genevensis r + + + 
Phleum phleoides + + 
Nedicago lupulina r 
Avenochloa pratensis r 1 
Helian themum nummularium 1 + 
Primula veris 

Arten des Wirtschaftsgrllnlandes (Molinio-Arrhenatheretea) 

36 

Arrhenatherum elatius 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 b 3 3 3 
Festuca rubra 1 1 1 a a b 1 b 1 a a b a 1 b b a 
Achillea millefolium + + + + + + + + + + + + + r + 1 + 1 
Galium mollugo b + 1 + b + + + b a 1 + a a b + + + 
Knautia arvensis 1 1 + + 1 1 1 1 + + 1 + + 1 + 1 
Avenochloa pubescens + + + 1 1 a 1 + 1 1 1 + + + 
Vicia cracca + + + + 1 + a + + + + + + + + 
Festuca pratensis 
Plantago lanceolata 
Poa trivialis 
Trisetum flavescens 
Phleum pratense 
Trifolium repens 
Poa pratensis 
Centaurea jacea 
Lotus corniculatus 

+ + 
r r 

+ 

r r 

r 

+ 

r r 

+ + 
r r r r r 

r r + + r 
+ 

+ + 
r r 

r 

+ 
r 

r + + + r 
+ + + 

r 
+ 

+ + 

+ 

a a b a a a 
+ + + 1 + + + + 
+ 1 + 1 1 + + + 
+ + 
+ + 

+ + 
r + 

+ 

r r + + + + 
+ + + 

+ r 
+ r + 

+ 1 + r 
+ 

+ 

+ r 

+ r 
r 

r 
r 

+ 
+ 

+ r 

3 b 3 3 
1 1 1 + a 1 
+ + + + + + + + 
a 1  + a + +  
1 + + 1 + 1 + 1 
b + + 1 1 + 1 
+ 1 + + 1 + 
r + + + + + + 

+ r 
+ + 

+ + + 
+ r 

+ 

r 
r 

( % )  

100 
96 
92 
88 

8 
8 

100 
96 
58 
38 
35 
31 
19 
15 

8 
8 
8 

9 2  
77 
65 
62 
54 
31 
12 

8 

100 
96 
92 
7 7  
7 3  
69 
58 
54 
38 
35 
35 
27 
27 
23 
23 
19 
15 
15 
12 
12  

8 

100 
100 
l OO 

96 
96 
92 
85 
54 
42 
31 
19 
19 
19 
1 5  
12 
12 



Carum carvi 
Cerastium holosteoides 
'l'rifolium pratense 

r 
r 

+ 

Arten des Wirtschaftsgrllnlandes 
Arrhenatherum elatius 
Festuca rubra 

(Molinio�Arrhenatheretea)  

Achillea millefolium 
Galium mollugo 
Knau t i a  arvensis 
Avenochloa pubescens 
Vicia cracca 
Festuca pratensis 
Plantago lanceolata 
Pea trivialis 
Trisetum flavescens 
Phleum pratense 
Trifolium repens 
Poa pratensis 
Centaurea jacea 
Lotus corniculatus 
Carum carvi 
Ceras tium holos teoides 
•rrifolium pratense 

Arten der  ruderalen Staudenfluren 
'l'ori l i s  japonica 
Linaria vulgaris 
Galium aparine 
Daucus carota 
Silene vulgaris 
Glechoma hederacea 
Artemisia vulgaris 
Urtica dioica 
Carduus nutans 
C i rsium eriophorum 
Lamium album 
Lapsana communis 
Cynog l ossum officinale 
Cruciata laevipes 
Carduus acanthoides 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 b 3 3 3 
1 1 1 a a b 1 b 1 a a 1 b a 1 b b a 
+ + + + + + + + + + + + + r + 1 + 1 
b + 1 + b + + + b a 1 + a a b + + + 
+ 1 1 + + 1 1 1 1 + + 1 + + 1 + 1 
1 + + + 1 1 a 1 1 + 1 1 1 + + + + 

+ + + + 1 + a + + + + + + + 1 + 
+ + 
r r 

+ 

r r 

r 

+ 

+ 

(Artemis ietea)  

r 
+ 

+ + + 
r r r r r 

r r + + r 
+ 

+ + 
r r 

1 
+ r 
r r 

r 
+ 

+ 
r 

1 

+ 1 + + + + + + 1 1 + 1 1 + 1 + 1 + 
r + + + + + + + + 1 + r + + + 1 + 

+ 1 + + + r r 1 r + r + r 1 
r + + r  + r + + r  
1 + 1  + r + 1 + +  + 

+ 
+ 

r 

r r 1 1 + + 1 

+ 
+ 

+ 

r 

r 

+ 
+ 

r r 
+ 

1 

r 

+ 
+ 

b 3 3 3 
1 + a 1 

r 

+ + + + + + -f 

a 1 + a + + 
1 + + 1 + 1 + 
b + + 1 1 + 
+ 1 + + 1 + 
r + + + + + + 

+ r 
+ + 

+ + 
+ r 

+ 

+ 
+ 

r 
r 
r 

+ +  1 + 1  + 
+ + + + + + + 
+ r 1 1 + + + 1 
+ + + + + 
1 + 1 r 

+ 
1 

r 

+ r 

r 

r + + 
r + 

+ + 
+ r 

+ 

r + 

Arten der Halm- und Bla ttfrucht-Ackerwildkraut-Gese l l s chaften ( Secalietea,  Chenopodie t e a }  

l O O  
100 
l OO 

96 
96 
92 
85 
54 
42 
31 
1 9  
1 9  
1 9  
1 5  
1 2  
1 2  

8 
8 
8 

l O O  
92 
85 
54  
54  
35 
23 
19 
15 
15 
15 
12 
12 

8 
8 

Vicia hirsuta + + + + + + + + + + + 1 1 1 + r + + 1 a + + 1 + + + 100 
Viola arvensis r + + + + + + r r r + + + r + r r + r + + r r + r 96 
Geranium columbinum r 1 1 1 1 r r + + + + + + r + r + + r r + r r r + 96 
Geranium pusillum r r r r r r r r r r r r r r r + 62 
Myosotis arvensis r r + + r r + + r r + r 46 
Papaver rhoeas r r + r r r + + + r + 42 
Vicia villosa + + + + 1 + + + 1 + 38 
Lamium purpureum r + r r r r r 27 
S tellaria media r + + + + r 23 
Legousi a speculum-veneris r r r r r r 23 
Avena fatua r r r r r 19 
Fallopia convolvulus + + + r r 19 
Consolida regalia r r r r 15 
Nesl i a panicula ta r r r + 15 
Fumaria officinalis r r r r 15 
Geranium dissectum r r r r 1 5  
Chenopodium album r r r r 15 
Lamium amplexicaule r r r 12 
Veronica polita r r + 12 
Camelina sativa + r + 12 
Aphanes arvensis r r + 12 
S ilene noctiflora r r 8 
Adonis aes tivalis r r 8 
Atriplex patula r r 8 

Bromus s terilis + r 8 

sonstige Arten 
Veronica chamaedrya 
Dactylis glomerata 
Taraxacum officinale 
Cirsium arvense 
Sedum telephium 
Plantago media 
Anthriscus sylveatris 
Prunus spinosa 
Thymus pulegioides 
Heracleum sphondylium 
Rumex crispus 
P a s t inaca sativa 
Galeopsis tetrahit 
Carex muricata 
Tripl eurospermum inodorum 
Carnpanula rotundifolia 
Bromus mollis 
Silene alba 
Hedicago s ativa 
Verbascum nigrum 
Fragaria vesca 
Tragopogon pratensis 
Secale cereale 

+ 1 + 1 + + 1 1 1 + + 1 1 + + 1 
+ + 1 + + r + + 1 + 1 + r 1 + r + 
r r r r r 
r + r 
+ + + + r 

r 
1 
r 

r r r r r r r r 
+ +  + + r +  

+ + 1 r + 
r + r .r + + r r + r 

r 
r 

r + + r 
+ r + r 
+ + 

r 
+ 
r 

r 
+ + 

r 

+ r r 

+ 

r r 
+ 

r 

+ 

r 
r 

• r 
+ + + 
1 r r + 

r 

+ r 
r 

+ + 

r r r 
r r + 

r 
r 

+ r 

+ r r 

r 

a 
r 

+ 

r 

+ + + + + + r 
+ 1 + 1 1 + + + 

r r r r r 
r 1 r r + + + 

+ + + r + +  
r r 

r 

r 

b r 
+ r 

r 1 +. 
r + 

+ + 
+ r r 

+ + 
+ + 

1 + 
r + 
r 

r 
r r 

+ + 
r r 

96 
96 
73 
65 
65 
46 
46 
42  
27 
27 
27 
27 
27 
23 
19 
19 
15 
15 
1 5  

8 
8 
8 
8 
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Hordeum vulgare 
Rosa spec . 

Arten der s trauchschicht 
Prunus spinosa 

. r . 
r r 

1 

r 

r + 1 + r + + + r 38  

Arten m i t  einer S t e t igkei t > 5% :  in Aufn . 4 :  Briza media ( + ) , Poa nemor a l i s  ( 2 a ) , S l d c l i y s  
palustris ( + )  ; in Aufn . 7 :  Potentilla r e p  t a n s  { + ) , Verba scum thapsus ( r } , Anagallis arvet1si s 
{ r } , V a l e r i a n e l l a  den t a t a  ( r ) ; in Aufn . ll :  C a p s e l l a  burs a-pastoris { r )· ,  Chenopod i un1 
ficifolium { r } , Lactuca serriola ( r ) ; in Aufn . 1 2 :  Hippocrepis comosa ( r ) , D i a n t hus 
c a r thusi anorum { r ) ; i n  Aufn . 1 4 :  Lolium perenne ( r } ; in Aufn . 1 5 :  Quercus robur ( r ) ; i n  
Aufn . 16 :  Fumaria vaillantii { r ) ; in Aufn . 1 7 :  Ulmus glabra ( r ) ; in Aufn . 1 8 :  Vici a s ep i um 
( + ) ; in Au fn . 1 9 :  S a l v i a  ver t i c i l l a t a  ( r ) , Aethusa cynapium ( r ) ; in Aufn . 2 1 :  C e n t a u r e d  
cyanus ( + } ; i n  Aufn . 2 2 :  Hedicago varia ( + ) , Phleum paniculatum ( r ) , Lathyrus tuberos\W { 1 ) ,  
Agros tis alba ( + ) ; in Aufn . 2 3 :  Halus sylvestris ( r ) , Trifolium medium ( 2 a ) ; in A u f u . 2 •1 :  
Campanula persicifolia ( r ) , Lathyrus pratensis ( + } ; in Aufn . 2 5 :  Euphorbia exiglta { r ) , 
Polygonum aviculare ( r )  . 

misietea) erschwert. Eine Angliederung an das Convolvulo-Agropyretum ist aufgrund der ge
ringen Deckungswerte von Agropyron repens auszuschlie�en. Auch and ere Kennarten wie Fal
caria vulgaris, Anthemis tinctoria oder Poa compressa fallen weitgehend aus. 

Um die Stellung der Lesestein-Vegetation zwischen den pionierartigen Queckenrasen und 
den gereiften Odermennig-Saumen hervorzuheben, wurden sie zu einer ranglosen Convolvu
lus arvensis - Agrimonia eupatoria-Gesellschaft zusammengefa�t. 

Die Vegetation von Lesesteinriegeln ist bislang nicht gezielt untersucht worden. KNoP & 
REIF (1982) ha ben in ihrer weitangelegten Untersuchung von Feldrainen in N ordost- und Ost
bayern diese Strukturen mitberucksichtigt und gliedern deren Pflanzengemeinschaften dem 
Trifolio-Agrimonietum an, die denen des Pfleimberges nahestehen. Allerdings ist die ruderale 
Pragung im Untersuchungsgebiet durch Agropyretea- und Artemisietea-Arten gro�er. Die 
Ubergangsstellung vieler Pflanzenbestande der Feldraine wird von KNoP & RmF (1982) hervor
gehoben. Sie konnten etwa 25 % der dokumentierten Pflanzenbestande nicht eindeutig zuord
nen. 

Auch RUTHSATZ & OrrE (1987) verzichten auf eine syntaxonomische Zuordnung bei der Be
schreibung lo6reicher bzw. kiesig-sandiger Ackerboschungen im Tertiaren Hiigelland (sudlich 
von Ingolstadt). Je nach Dunger- und Herbizideinflu� bilden sich dort mehr oder weniger 
stark ruderalisierte, grunland- oder halbtrockenrasenahnliche Gesellschaften a us. 

Xerotherme Gesellschaften auf Lesesteinriegeln werden von U LLMANN (1977) a us den W ein
bergen Unterfrankens beschrieben. Sie gibt das Teucrio-Melicetum ciliatae als bezeichnende 
Gesellschaft derartiger Feldstrukturen an. Diese Gesellschaft kommt auch auf Wei6jura-Fein
schutthalden im Altmuhltal vor (KoRNECK 1976/77), jedoch nicht im Untersuchungsgebiet. 

4.4 Halbtrockenrasen (Tab. IV) 

4.4. 1 Gentiano-Koelerietum Knapp 42 ex Bornk. 60 (Tab. IV, Aufn. 1-40) 

Gro�flachige Hutungen sind typisch fur die Hange im oberen Anlautertal. Ihre Vegetation 
sind geschlossene, grasreiche Halbtrockenrasen des Gentiano-Koelerietums Knapp 42. Sie 
werden z. T. noch als Schafweide genutzt, andere Teile bleiben sich selbst uberlassen und sind 
mittlerweile mehr oder weniger stark verbuscht. 

Die Hutungen des Pfleimberges werden seit 10 Jahren nicht mehr regelma6ig beweidet. 
Deshalb ist die Grasnarbe bereits deutlich verfilzt und dichter; an den Hangen ist bereits ein 
starker Aufwuchs von Geholzen zu beobachten. 

Um die Auswirkungen der Nutzungsaufgabe zu verdeutlichen, wurden sowohl beweidete 
als auch brachgefallene Hutungen im Anlautertal untersucht. 

4.4. 1 . 1  Vegetationsbeschreibung 

Im Erscheinungsbild des Gentiano-Koelerietums dominieren Galium verum, Euphorbia cy
parissias, H elianthemum nummularium und Koeleria pyramidata. Als Vertreter des Verbandes 
Mesobromion erganzen Medicago lupulina, Ranunculus bulbosus und Ononis spinosa dieses 

38 



Artenspektrum. In der Grasnarbe herrschen Brachypodium pinnatum, Festuca lemanii, Bra
m us erectus und Avenochloa pratensis vor, wobei Bromus erectus in den regelmaBig beweideten 
Aufnahmeflachen etwas zuri.icktritt; auf den wenig weidefesten Charakter der Art weisen 
schon BoRNKAMM (1960), ELLENBERG (1986) und 0BERDORFER & KoRNECK (1976) hin. 

Cirsium acaule und Gentianella ciliata, die durch Beweidung gefordert werden, treten 
schwerpunktmaBig in beweideten Magerrasen auf und werden als schwache Kennarten des 
Gentiano-Koelerietum eingestuft. Sie differenzieren die Gesellschaft gegenuber dem Meso
Brometum, das regelmaBig gemaht wird. 

Zu den Arten der Trocken- und Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea) gesellen sich Vertre
ter des Wirtschaftsgrunlandes (Molinio-Arrhenatheretea) wie Lotus corniculatt.ts, Plantago 
lanceolata und Achillea millefolium. Auf eine beginnende Verhagerung der Standorte deutet 
das Vorkommen von Galium pumilum und Luzula campestris hin. 

Wie aus Tab. IV ersichtlich ist, lassen sich innerhalb der Gesellschaft zwei Subassoziationen 
unterscheiden: 

Die Subassoziation von Teucrium montanum (Aufn. 1 - 16) tritt bevorzugt an den Hangen 
des Gebietes auf und ist extremeren, trockeneren Standortbedingungen ausgesetzt, was durch 
Teucrium montanum angezeigt wird. Die Subassoziation kann in eine Typische (Aufn. 1 -6) 
und eine Saum-Variante (Aufn. 7-16) untergliedert werden, flir die Agrimonia eupatoria, Tri
folium medium, Veronica teucrium und Medicago falcata typisch sind und die aus den nahe ge
legenen Wald- und Gebuschrandern in die offene Grasflur einwandern. Sie bilden erste Anzei
chen einer beginnenden Sukzessionsentwicklung (,Versaumung", WILMANNS 1984 ), die ausge
hend vom Gentiano-Koelerietum uber ein Gebuschstadium des Berberidions zum Klimax
Stadium des Carici-Fagetums fUhrt (OBERDORFER & KoRNECK 1976 ). Zu den Geholzen, die die 
Wiederbewaldung dieser Flachen einleiten, zahlen v. a. Prunus spinosa, Pinus sylvestris und 
Quercus 1·obur. Die Typische Variante, der die Trifolio-Geranietea-Arten fehlen, wachst auf 
beweideten Hutungsflachen abseits des Pfleimberges. Kennzeichnend ist das Auftreten des 
konkurrenzschwachen Enzians Gentianella ciliata, der im Wuzelfilz unbewirtschafteter Fla
chen nur selten zur Entwicklung kommt. 

In der Subassoziation von Arrhenatherum elatius (Aufn. 17-34) treten einige Arten der 
Fettwiesen wie Trisetum flavescens, Veronica chamaed1)'S und Dactylis glomerata hinzu und 
belegen damit den raumlichen Ubergang zum Wirtschaftsgrunland, denn die Subassoziation 
wachst auf der schwach geneigten Hochflache des Pfleimberges und steht dort in Kontakt mit 
gedungten Wirtschaftsflachen. 

Mit dem , Ubergangsstadium des Gentiano-Koelerietums zum Arrhenatheretum elatioris" 
(Tab . IV, Aufn. 35 -40) werden den Halbtrockenrasen Bestande angegliedert, in denen der 
EinfluB der Dungung bereits zu einem erheblichen Ausfall von Arten der Festuco-Brometea 
gefuhrt hat. Wahrend Dactylis glomerata, Poa pratensis, Lolium perenne und andere Arten der 
Wirtschaftswiesen zu hohen Deckungswerten gelangen, konnen sich mit Medicago lupulina, 
Ranunctflus bulbosus und Ononis spinosa nur noch wenige anspruchslose Arten der Halbtrok
kenrasen behaupten. Auch Magerkeitszeiger wie Campanula rotundifolia, Thymus pulegioides 
oder Linum catharticum fallen a us. Diese Artenkombination steht den gedungten Glatthafer
wiesen eigentlich naher als dem Gentiano-Koelerietum, und die Vegetationsaufnahmen muB
ten demnach Tabelle V (Wirtschaftswiesen - Arrhenatheretum elatioris) angegliedert werden. 
Da sie jedoch ZU den Bestanden des Gentiano-Koelerietum in engem, raumlichen Kontakt ste
hen und ein Abbaustadium der Halbtrockenrasen darstellen, sind sie zur Verdeutlichung dort 
angegliedert. 

Der Artenreichtum der Subassoziation ,Ubergangsstadium" ist verstandlich, denn hier mi
schen sich Arten der Halbtrockenrasen, der Wirtschaftswiesen und der Saumgesellschaften. 

Auffallig ist der geringe Anteil kontinentaler Florenelemente in den Halbtrockenrasen des 
Gebietes. Vergleichbare Bestande aus dem Altmuhltal, dem Naab- und Laabertal (ZIELON
KOWSKI 1972, 0BERDORFER & KoRNECK 1976) weisen einen deutlich hoheren Anteil an ostlich 
und sudostlich verbreiteten Pflanzen auf. So sind mit Potentilla heptaphylla, Polygala comosa 
und Stachys recta noch einige Vertreter der kontinentalen Trocken- und Halbtrockenrasen im 
Anlautertal zu find en, die auch in den Halbtrockenrasen der Schwabischen Alb no eh regelma-
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Tab . IV : Vegetation der Halbtrockenrasen 

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

Gentiano-Koelerietum Knapp 42 ex Bornk . 60 
Subassoziation van Teucrium montanum 
Subassoziation van Arrhenatherum elatius 
Typische Variante 
Variante van Agrirnonia eupatoria 

Obergangsstadium des Gentiano-Koelerietum Knapp . 42 
zum �rrhenathere tum elatioris B r . -Bl . ex Scherr . 2 5 

la u fende Nummer 

Nei gung i n  

Expos i t ion 

Deckungsgrad (%} der 
Krautschicht 

Artenzahl 

1 . 1  1 . 2  

1 . 1 . 1  1 . 1 .  2 

123456 7 891111111 111222222222233333 
0123456 789012345678901234 

234433 32223523 . 2  . . . .  5 . . .  5 . . . . •  5 . 5 .  
0 0 0 0 0 0  05000 0 0  0 

SSSSSS SSSSSNSS . S • • • .  S • • •  S • • • • •  N .  N .  
00 w 00000000 0 0 0 0 0 

U b B 8 8 8  9 9 9 9 8 8 8 9 8 9  979899119991911991 
0 0 0 5 0 5  5555005555 555505000050500500 

0 0  0 0 0  0 

4 44 4 4 3  4 55 4 4 4 5546 6 6 5 455555545556464 
925628 1309781636 89 5541169280757746 

Al : Genti ano-Koelerietum {Enzian-Kammschmielenrasen) 
Cirsium acaule ++++rr 1 1 1++1+a1 . . rr . r . lrr+ . . .  +1 . 1 .  
Gentianella ciliata . . . .  +r , . . . . . . . .  . 

Subassoziation von Teucrium montanum 
Teucrium montanum 
Stachye recta 
Anthyllis vulneraria 

( Berg-Gamander) 
la+a+ . l++r++ . . . .  
. rr . . .  ++lbr . ++ , +  
r . . . . .  r +  . . .  r++l . 

subaseoziation von Arrhenatherum 
Arrhenatherum elatius 
Agrostis alba 

e1atius (G1atthafer) 

Dactylis glomerata 
Trieetum flavescens 
Veronica chamaedrys 
Lolium perenne 
Festuca pratensis 
Phleum pratense 

. +++ . +++ . +  
. .  r+ . l  

. r . . .  • . . .  . 
' . . .  , . . . .  r 

• • . . • .  + • • •  

. . . . . . . . . . . . .  r . .  + .  
• • • • • • • • •  0 • • •  + • •  + .  

a1++1+3a3+r . b1br11 
++++++++++ . a . l . +  . .  
+r++ . ++++++rr++ . . .  
+ra+++ , , . +++rr . +  . .  
++ . .  1 . ++1 . . .  + . + . + .  
+r++ • . . . •  r+r . . . . .  . 
. •  + . 1 . +rl . . . . . . . • .  

1+++ . +  • . . . . . . . .  0 • •  

Variante van Agrimonia eupatoria (Odermennig) 
Coronilla varia + . . • • •  + l ll l . l+a+ 1 l  . .  laa11 . . .  +a++1+ 

rrr . + . l , + . rrr . + . rr Agrimonia eupatoria 
Medicago falcata 
Hypericum perforatum 
Trifolium medium 
Fragaria viridis 
Veronica teucrium 
Inula conyza 
Viola hirta 
Melampyrum arvense 

. + • • • •  

rrrl . .  r+ . r  
. . . . .  ++r+l 
. r . .  r . r  . . .  
. .  +1+ : 1 .  . +  
. 1  . .  + • •  + • .  

• •  + • • •  0 • •  + 
• •  r+ . . .  r . r  
• 0 • • • • •  + . +  
• . . .  • . 1 .  . r  

lla+ . + a+ . a  . . •  a • . . .  

+r , r+ . r , +  . . .  ++r . . .  
. • . . . • •  ab . . . . .  + . +1 
. + +  • . .  + . • . . . .  +1 • . .  

. • . • . •  + . + .  , , + . 1 . + 1  

. r  . . . . . . .  , . . . . . . , .  

. r  . . . .  , . . . .  , ,  . +  . .  . 

. . . . . . . . . . . •  1 . 1 .  . .  

V :  Kennarten des Verbandes 
Medicago lupulina 
Ranunculus bulbosus 
Ononis epinoea 
Carlina acaulie 
Euphrasia e tricta 
Onobrychie viciifolia 
Erigeron acrie 

Meeobromion erecti {Trespen-Halbtrockenrasen) 
+++++1 +++a1+++11 alba11++1la1+++1++ 
++ . .  +. ++ab++l+++ ++1+1+++1++++11+1+ 
r • • • . . • . .  a + l . r+l , , ++ . •  11 • .  +a11a+al 

o: Kennarten der Ordnung Brometalia 
Koeleria pyramidata 
Potentilla tabernaemontani 
Bromue erectue 
Dianthus carthueianorum 
Scabiosa columbaria 
Helianthemum nummularium 
Carex caryophyllea 
Hippocrepis comosa 
Arabia hirsuta 

+++++r . . . . .  + . . .  + • • • •  r . +  . .  r+l . l . rar 
, , +1++ . ++ . ++r . + .  ++ . . .  r • . . .  + +  . • . . . .  

. • . . .  + , . . .  r .  + . .  +++ . .  + .  r . •  1 . +  
+r . . . • . . • .  + , . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

erecti 
11++++ 1+1+111111 
1+1++1 a111111+11 
+ . 1+++ b 3a . + . 3abb 
+++rr+ . •  rr+rrr++ 
1+1a+l + . r+l . ++ . +  
lalll • .  +abala++a 
++ra++ ++1+++1+++ 
111++ , aaa+1ab+ . l  
r . ++ . . • r . . . . • • . .  

. +1+1+++1+++1+1+1+ 
+a+l+++ . 1+1+++++1 . 
++++bl . +aab+ . albb . 
rrr . ++ . rr++ , +r+r+. 
+l+r++ . r . r+++ . +lr+ 
.+ • .  a+++1 . +1 . 1 . r l l  
. +  . . .  + . . .  +++ . r . rl .  
. . . •  1 • • .  a • • •  +++ . 1+ 
. + ,  • . . . • • . • . . . • . • .  

K :  Kennarten der Klaeee Fes tuco-Brometea (Trocken- und Halbtrockenrasen) 

1 2 

( % )  333334 
567890 

7 4  
6 

3 2  
3 5  
26 

71 
47 
4 4  
3 8  
26 
21 
1 8  
1 5  

68  
56 
4 1  
35 
29 
26 
24 
15 
12 
1 2  

1 0 0  
9 1  
56 
50 
4 4  
2 9  

9 

97 
94  
82 
8 2  
82 
76 
70 
62 
1 5  

. • • . .  1 
0 

. . . . .  s 
0 

911199 
500055 

0 0 0  

4 5 3 3 4 4  
319541 

.+  . . .  0 

++1 . .  3 
++ . 1 , +  
aabbb . 
3ab3b+ 
+rr . .  + 
aa1a+ . 
+ . ala+ 
+++aa . 

. r  . •  ++ 
rr . .  , +  
. + . ++a 
+r . .  r . 

• • • . .  r 
• • • •  0 + 

. . .  ' . r 

aba++. 
++al++ 
aa+ . , +  

0 . +  . . .  

. ++ • .  0 

r . . . .  . 
r l l  . .  . 

. • . . .  r 

Galium verum +r++r+ llbbl+al+a l+++alabl+++laalaa 1 0 0  lrl . + l  
Brachypodium pinnatum aaaaab al33albaa1 aa+r . ll+lb+1a1l+b+ 97 r+ . . .  + 



Sanguiaorba minor +++1++ 1aa1++11++ ++++11++a+++r . ++++ 97 
Euphorbia cyparissias 1++1+1 11+1+111++ +1 . +11++1 1 . r++++1+ 94 
Festuca lemanii bbab1a 1abaa1ab1b 1+laa . +11+1+1+ . ab1 94 
Pimpinella saxifraga ++++++ ++++++1+++ r . .  +++. +++++++++++ 91 
Avenochloa pratensis 1 . 1+++ +1+. ++a+1a + . + . aa1+1++aa1a1b3 88 
Asperula cynanchica 1++1++ 1+++++ . 1++ ++ . .  ++ . ++++++++++r 8 8  
Phleum phleoides + . +  . .  + . +++++r+++ + . . .  l+ . +r+r++++++r 7 6  
Prunella grandiflora + . 1 . ar la . .  bl+1++ . .  + . ++ . ++ . ++++++ . r  70 
Teucrium chamaedrys . 1+++. + . aa1 . 1 . +1 . r  . .  1 . + .  ++ . • .  + . . •  1 53 
Polygala comas a + . .  +rr . r  . . .  +lr+ . , +  . .  1 • . . • . .  +r+rrr . 53 
Salvia pratensis r . . . . .  +++ . . .  +r . ,  r . . •  rr+1 . + . r . r . rr+ 50 
Ajuga genevensis . 1++ . . . .  r+ ++ . .  + . . .  + . . .  ++ • .  + . .  35 
Centaurea scabiosa . + . +  . . •  1 . .  . . +  . . . . . + • • • . • • • • •  1 5  
Potentilla heptaphylla . . . . . . . . . .  . .  + . . .  ++ . • . .  + . . .  + . 15 
Thymus praecox .+ . . . .  . . • . .  + • .  1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Allium oleraceum . . . . . . . . . .  . . . . . . • . . . . • . .  r . r .  6 
Campanula glomerata . . • . • . .  + . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  r .  6 

Art en des Wirtschaflsgriinlandes (Molinio-Arrhenatheretea) 
Lotus corniculatus la+lla +++b+++111 a1+111++a1111+++++ 100 
Pl antago lanceolata r . r+r1 r++++++r++ 1++++++++++++1++++ 97 
Achillea millefolium +++++1 +lla++l+++ l++ll+ . +l+l . r++ll+ 94 
Avenochloa pubescens +11+ . a1111 a111331313+ab33aaa 79 
Festuca rubra . + . +  . .  1+++1 . +  . •  + a1ab1111111+a11+ . 1  76 
Trifolium repens + . rr+a • . • .  r . r . ++ alb++++r . +al+++a+. 7 4  
Trifolium pratense + . r+ll . . . . .  + . .  r+ alaa . ++r . al++++l+l 71 
Knautia arvensis . +++ . .  ++ . r  . +r . r+++l . r . + . + . ++ 53 
Centaurea jacea • • rr . •  . + .  • • . .  r .  • + . rr • .  + • .  r . r  . .  + . . .  32  
Rhinanthus alectorolophus ' .  • • . . . . .  r • • . .  + . ++ . • .  1a . a . +l 26 
Chrysanthemum leucanthemum . . , . .  r . r  . • . . .  r . r  . ar . . . . . .  r .  + . . . .  + . 26  
Galium mollugo .+ . . . .  · · · · · · · · · ·  + . .  + . . . .  r . . • . .  + .  • .  1 5  
Odontites rubra . . . .  + .  r . . •  + . r  • . .  . . . . . . . .  r . . . . . . . . .  15 
Cerastium holosteoides . . . . . . . . . .  . r  • . .  r . . . . .  + . . .  + . .  12  
Bell is perennis . . . . . . . . . .  r . +r . . . . . . .  r . . • . . .  12 
Carum car vi . . . . . . . . . .  . .  rr . . , • .  r . . . . . . • .  9 
Euphrasia rostkoviaila + . . . • . . •  + .  . . . • . . . • . . • . . . . + • •  9 
Poa pratensis · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Poa trivia lis . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Arten der Hauerpfeffertriften und 
Trifolium campestre 

Felsband-Gesellschaften { Sedo-Scleranthetea) 
+ • • • .  + • . . .  , r , . . .  ++ . . .  + . .  ++ . .  rr . + . .  32  

Sedum acre 
Arenaria serpyllifolia 
Acinos arvensis 
Veronica arvensis 
Sedum sexangulare 
Echium vulgare 

r . •  r . . . . . .  , . . . . . rr . 1 . r  . • . . . . . . . .  r .  21 
. .  , . • • . .  , . . r . r . , • .  r . , .+ . . •  , +  1 5  

. .  rr+ . . . . . . . . . . . . r  . .  , . . . .  + . . . . . . . .  15 
• • • • • • •  , • • + ,  . r . , . .  r . , . + . . . . .  12  

.r  . . .  + • • . • • • • • • • • • • . • • • • •  r . . . . . . . .  9 
+ . rr . .  . . • • . . • • . . . . . • .  , . . • •  , • • • • . . . 9 

Arten der halbruderalen Ha1btrockenrasen (Agropyretea)  
Poa angustifolia +1++ . .  laaa . +1+ . 1  
Cerastium arvense + • .  + . r  . . . .  r . . • .  r 
Convolvulus arvensis .+ . . . . . • .  + . .  , . .  r 
Poa compressa 
Agropyron repena 

. +  . • . .  

Arten der ruderalen Staudenfluren (Artemisietea) 
Daucus carota 
Torilis japonica 
Cirsium eriophorum 
Linaria vulgaris 
Pastinaca s a t iva 
Cynoglossum officinale + • • •  r .  

r . r . rr . r . r  
• '  • • • • . . •  r 
• • . + .  • .  • . r  

. • .  • . . .  r . -. 

a1a+alalaa++bb1+11 
++++r+ . r+l+ . +r . + . +  
rr+r+r . r++r . + . + . ++ 
++ . +  • . . • . • . . . • . • • •  

+r . .  • . ,  • . •  • • • . . . . .  

++r . rr r . +r . .  + . + . r .  
r , r , , . rr+ • • . .  r r  • .  + 
. . . .  r . + . r  . . • • •  + . r .  

r r  . . . . . .  + • • • • •  + • • •  

. . r  . . . . . . . . . . .  r . .  r 

Arten der Halm- und Hackfrucht-Gesellschaften (Secalietea,  Chenopodietea) 

68 
56 
50 
12 

6 

50 
26 
21 
1 2  
12 

6 

. +  . . . .  

. r+ . rr 

. 1+ . .  + 
r+ . + . +  
. L  . .  + 

. r+ . .  + 

. rr ,  • .  

. . . • .  + 

++l++r 
+1 . +1+ 
111+1+ 
l+a++3 
+la++l 
aa3al+ 
aall l .  
. r  . . .  + 

rr+rr . 
. .  + ,  . r  
. .  r . . .  

+ • .  ++.  

+++ . +  . 
rr+ . . .  
+rla l .  
. +  . . . .  
a . ba a .  
. .  ++1 . 

+ • • •  + .  

. . .  r+ , 

rrr++. 

. 1 .  • .  3 
l++++r 
+ • •  r++ 
• • . r .  • 

. .  r . r .  

. . . .  r+ 
• • • '  . r  

• .  • ,  . r  

Vicia hirsuta . . . . . . . . .  r +r . .  +r . rlr • .  +rr • .  + 35 • •  r . r .  
Vicia villosa . r  . . . .  r . . .  • . • •  , • •  + • • •  r . .  + . + .  18 . . . .  + .  
Geranium columbinum r .  . . . . • • • • . • . • . . r+ . •  r. . . . • . . . . . . . . 12  
Avena fatua . . . • •  , • . • • • . r  • • • .  , • •  r . . . . . . .  6 
Geranium pusillum • • • • • • • • . • r . . . . .  r .  . • • . . . . . . . 6 r . • •  r .  
Geranium dissectum • . . . . . . . • .  r . . . . • . . • •  r . . . . . . .  6 . . .  rr . 

sonstige Art en 
Plantago media 
Thymus pulegioides 
Briza media 
Linum catharticum 
Hieracium piloaella 
Campanula rotundifolia 
Taraxacum officinale 
Luzula campestris 
Leontodon hiapidua 
Pinus sylvestris 
Galium pumilum 
Que reus robur 
Bromus mol lis 
Cichorium intYbus 
Tragopogon pratensis 
Prunus spinosa 
Silene vulgaris 
Viburnum lantana 
Heracleum sphondylium 
Acer campestre 

++a111 +111111111 1+1111++11a+11+1a+ 
aaalal aab3ala+b+ +a . l . l++++l++ . ++a+ 
+ . ++r . l+l . +a+la+ . ++ . lll++++llal+a+ 
+ . ++++ +++ . ++1+++ +++ . .  l . ++++++++++r 
aabla+ +l+la+lrr+ . + . r  . • • •  1++++ . ++1 . 
. +++++ r + . + l  . . •  r .  . +  . .  + . +++. r++++ . +r 
. rrr • •  . • . +  • . . . •  r l++++r. rrr+r++r++ . 
+ • • • • •  • + • • •  rr+r+ . • . .  lr++++ . + . + . l+ .  
. ar++ . rrr • . . •  + . r  • • • . • • . . . . •  11 . +  . . .  
• •  rrr • • rr • •  rrrr . . r  • . • •  r . • • . • . . . . . .  

. +  • . • •  . • • • • + . • • •  + • . . • . .  + • • • •  +++ . 1 .  
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Rosa spec . r .  . r .  . .  . .  . r .  . . . . 9 
Trifolium alpestre . . . .  . . .  . 1 .  . 1 .  . .  . . . .  6 
Leontodon autumnal is . . .  . .  . .  . + ,  . . .  • •  + .  6 rr . r  . 
Medicago varia . . .  . . .  . .  . .  + .  . . . . . + .  . .  . .  . .  6 . +  . 
Vicia sepium . + .  . .  . . . r  . .  . . . .  . .  . .  . . 6 
Cuscuta epi thymum • . r  • . . . . . .  + .  . .  . . .  . . . .  . .  6 
Frangula alnus . r .  . . .  . .  r . . . . . . .  6 
Corylus avellana . . .  . .  r .  . . .  . . . .  . . . .  . r  . 6 

Arten m i t  einer Gesamtstetigkeit > 5% : in Aufn . 6 :  Cynosurus cristatus ( l ) ; in Aufn . 9 :  
Rubus fruticosus ( r ) ; i n  Aufn . l O :  Campanula trachelium ( r ) , Til i a  platyphyllos 
( r ) ; in Aufn . 1 2 :  Carex f l acca ( 2 a } , Agros t i s  tenuis { + ) ; i n  Aufn . l 6 :  Prunus 

spinosa ( + ) , Carpinus betulus ( r } , Viburnum lantana ( r ) ; in Aufn . 17 :  Rubus idaeus 
{ r } , Anthriscus sylvestris { r ) , Tussilago farfara ( r ) , Anthemis tinctoria ( r } , 

Carex muricata ( + ) ; in Aufn . 1 8 :  Hieracium piloselloides ( r ) , Bromus s terilis ( r ) ; 
in Aufn . 1 9 :  Legousia speculum-veneris ( r } , Chenopodium album ( r ) , in Aufn. 2 0 :  
Alyssum alyssoides ( r } ; i n  Aufn . 23 : Medicago sativa ( r ) ; i n  Aufn. 2 8 :  Alchemilla 
vulgaris ( + ) ; in Aufn . 3 1 :  Euonymus europeaus ( + ) , Galeopsis pubescens ( r } , 
Primula veris ( + ) ; in Aufn . 33 :  Pulsatilla vulgaris ( 1 } , Trifolium dubium ( + ) ; in 
Aufn . 3 5 :  Medicago sativa ( r ) , Viol a  arvensis ( r ) , Galeopsis tetrahit { r } ; in 
Aufn . 36 :  Cynosurus cristatus { + } ; in Aufn . 3 7 :  Tripleurospermum inodorum ( r } ; in 
Aufn . 3 8 :  Plantago major { r } , Crepis biennis ( r ) , Geum urbanum ( r ) ; in Aufn . 3 9 :  
Bromus mollis ( + ) , Alopecurus pratensis ( + ) , Cirs ium vulgare ( r ) , Myososi tis 
arvensis { r } ; in Aufn . 4 0 :  Prunus spinosa ( + } . 

Eig auftreten. Globularia punctata, Centaurea stoebe ader Aster linosyris, die im Gentiana
Kaelerietum des Regenburger Juras regelmaEig varkammen, fallen dagegen vollig aus. 

Der kantinentale FlareneinfluE im Bereich des Altmiihl-, Naab- und Laabertals wird van 
0BERDORFER & KoRNECK ( 1976) durch die Aufstellung einer ,ostliche Festuca sulcata-Rasse" 
herausgestellt, die im westlicher gelegenen Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden 
kannte, denn bei mikraskapischen Uberpriifungen van Belegen der Schafschwingelgruppe 
handelte es sich stets urn Festuca lemanii! Diese Erkenntnis deckt sich mit den Angaben bei 
HAEUPLER & ScH6NFELDER (1988). Auch GAUCKLER (1938) beabachtete, daE der Gefurchte 
Schwingel schwerpunktmaEig im i:istlichen Teil des Siidzuges der Frankischen Alb varkammt, 
in der Nordlichen Frankenalb und im Westteil des Siidzuges seltener wird bzw. ausfallt. 

4 .4.1 .2 Pflanzensoziologischer Vergleich 

Die Halbtrackenrasen der Frankischen Alb sind bereits mehrfach untersucht warden. Dabei 
fand das Anlautertal jedach kaum Beachtung. Es stand im Schatten flaristisch weitaus interes
santerer Gebiete des Altmiihltals und des Regensburger Jura. 

Erste Untersuchungen der Magerrasen stammen van GAUCKLER (1938), der in einer klassi
schen Arbeit die Steppenheide und Steppenheidewalder der Frankischen Alb beschreibt. Mit 
den Halbtrackenrasen der Warme- und Trackengebiete beschaftigt sich ZmLONKOWSKI (1972). 
Zuletzt wurden diese Bestande van KoRNECK nachmals eingehend untersucht (OBERDORFER & 
KoRNECK 1976). Danach konnen die verschiedenen Assaziatianen bei GAUCKLER und ZmLON
KOWSKI als ,Ausbildungsfarmen des Gentiana-Kaelerietums in einer ostlichenFestuca sulcata
Rasse" betrachtet werden, in der der bereits dargestellte (S. 33) kantinentale Flareneinflu£ zum 
Ausdruck kammt. 

Ein Vergleich unserer Aufnahmen mit denen van ZIELONKOWSKI (1972) zeigt Parallelen zum 
dart beschriebenen Festuca rupicalae-Brometum. Dagegen kennzeichnet Teucrium mon
tanum den Ubergang zum Carici humilis-Brametum der trockensten Standarte. 

Auf den geringen Anteil xeraphiler, siidlich-kontinentaler Arten in den Halbtrackenrasen 
des aberen Anlautertales und den nicht moglichen AnschluE des Aufnahmematerials an die 
, ostliche Festuca sulcata-Rasse" ist bereits hingewiesen warden. Aus der Schwabischen Alb 
beschreibt MDLLER ( 1966) eine westliche, mantane Carlina acaulis-Rasse des Gentian a-Kaele
rietums (vgl. 0BERDORFER & KoRNECK 1978), dem die typischen kantinentalen Arten des siid
astdeutschen Raumes fehlen. Die Bestande des Anlautertales weisen demnach groEere Uber
einstimmungen mit dem Gentiana-Kaelerietum Siidwestdeutschlands auf als mit dem siidost
lichen. 
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4.5 Wirtschaftswiesen (Tab. V) 

4.5.1 Initialstadium des Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 25 
(Tab. V, Aufn. 1 -24) 

Zahlreiche Parzellen des Pfleimberges werden derzeit als Futterwiese genutzt. Es sind zwei
bis dreischiirige Bestande, die im mehrjahrigen Turn us mit Ackernutzung rotieren. Eine dau
erhafte Griinlandnutzung ist auf den trockenen Standorten der Jura-Hochflache nicht iiblich. 

Bei der Ansaat der Wiesen wird das so g. J urakleegras verwendet. Es setzt si eh a us Legumino
sen (vor allem Medicago sativa) und einigen wertvollen Futtergrasern (Arrhenatherum elatius, 
Lolium perenne und Dactylis glomerata) zusammen, dem gelegentlich Trisetum flavescens und 
Festuca rubra beigemischt werden (CASPERSMEYER 1953 ) .  

In den ersten Jahren nach Umbruch und Einsaat bestimmt der EinfluB der Ansaatmischung 
das Erscheinungsbild dieser Futterwiesen. Nur Taraxacum officinale kann sich sofort mit ha
hen Deckungswerten in den Bestanden etablieren. In den folgenden Jahren macht sich eine 
Verschiebung im Artenbestand bemerkbar : Die Luzerne verliert ihre Wuchskraft, und Arten 
der Feldraine wand ern langsam in das Griinland ein. 

Diese Entwicklung belegen die Aufnahmen 1 - 8  (Tab. V). Mit Galium mollugo, Achillea 
millefolium und Carum carvi erganzen hier bereits verschiedene Charakterarten der Wirt
schaftswiesen das Artenspektrum der Ansaatmischung; in den Aufnahmen 9-24 (Tab. V) er
hoht sich die Stetigkeit dies er Arten, und weitere treten hinzu. Selbst dort, wo die Bestande auf
grund eines nachlassenden Bewirtschaftungsinteresses schon seit langerem als Wiese genutzt 
werden, ist der EinfluB der urspriinglichen Ansaatmischung noch erkennbar, denn nur selten 
gelangen die eingewanderten Arten zu hohen Deckungsgraden. 

Die fortschreitende Vegetationsentwicklung auf den Wiesen wird durch Arten der Festuco
Brometea (Ranunculus bulbosus, Galium verum, Medica go lupulina, Salvia pratensis u. a.) an
gezeigt (Tab. V, Aufn. 9-24). Diese Ausbildungsform von Ranunculus bulbosus ist vor allem 
auf den alteren Wiesen des Pfleimberges anzutreffen und kann als ein Stadium in der Entwick
lung zu einer mageren Glatthafer-Wiese bewertet werden. 

4.6 Floristische Beziehungen zwischen den beschriebenen Pflanzengemeinschaften 
(Tab. 7) 

Urn Eigenstandigkeit und Gemeinsamkeiten zwischen den beschriebenen Pflanzengemein
schaften herauszustellen, wurde eine Stetigkeitstabelle (Tab. 7) aus dem gesamten Aufnahme
material erstellt, woraus ersichtlich ist, welche Bedeutung der raumlichen Vernetzung zu
kommt. 

Halm- und Hackfruchtkulturen, die einander am gleichen Wuchsort in der Fruchtfolge er
setzen konnen, haben die groBten floristischen Ubereinstimmungen (vgl. dazu Kap . 4.2.2, 
4.2 .3 . 1 ). Halmfrucht-spezifisch sind Consolida regalis, Buglossoides arvensis, Papaver arge
mone, Aphanes arvensis, Erysimum cheiranthoides, Bromus sterilis und Veronica hederifolia, 
und hackfrucht-spezifisch sind Senecio vulgaris, Plantago major ssp. intermedia, Setaria viri
dis, Urtica dioica, Chenopodium ficifolium, Tussilago fmfara, Matricaria discoidea, Sonchus 
olerace11S, Rumex obtusifolius und Polygonum lapathifolium. Die Differenzierung ist hier 
durch unterschiedliche Anbau- und Bearbeitungstermine bedingt, die in den Halmfruchtkul
turen vorwiegend 1\..altekeimer und in den Hackfruchtkulturen vorwiegend Warmekeimer und 
schwer beldmpfbare Ausdauernde zur Entwicklung kommen lassen. Gemeinsam ist allen 
Ackern eine groBe Artengruppe annueller Arten, die sowohl als Charakterarten der Klassen 
Secalietea (Fallopia convolvulus u. a.) und Chenopodietea (Chenopodium album u. a.) und der 
Verbande Caucalidion (Silene noctiflora, Neslia paniculata u. a.) und Fumario-Euphorbion 
(Veronica polita, Fumaria officina/is u. a.) umfaBt (OnERDORFER 1983 a) . Einige Ackerwildkrau
ter wie Viola arvensis, Papver rhoeas, Stellaria media oder Legousia speculum-veneris treten in 
die angrenzenden Lesesteinriegel iiber. 
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Tab . V: Vegetation der Wirt�chaftswiesen 

1 Arrhenatheretum elatioris Br . -B l .  ex Scherr . 25 ( Initialstadium} 
1 . 1  'l'ypische Ausbildung 
1 . 2  Ausbildung van Ranunculus bulbosus 

l aufende Nummer 

Deckungsgrad (%) der 
Krautschicht 

Artenzahl 

1 . 1  

1 4 6 

1 1 9 1 9 1 9 9 
0 0 5 0 5 0 5 0 
0 0 0 0 

1 . 2  

9 1 1 1 
0 1 2 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 
5 0 0 0 5 0 0 5 5 5 5 

0 

8 
5 

9 8 
0 5 

3 3 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
0 0 4 4 6 7 6 6 3 B 1 0 0 8 8 9 6 6 8 1 6 8 7 4 

1 

( % )  

A :  Arrhenathere tum elatioris (Glat thafer-Wiese} 
Arrhenatherum elatius 3 4 4 4 3 4 b a 3 b b 3 b 3 3 
Galium mollugo r r + • a + + + + + 1 r 1 1 + 1 

3 b 3 1 b b 1 0 0  
a + + r 1 1 8 8  

DA : Pastinaca sativa . . . .  r . . . . . .  r r r 17 

V :  Kenn- und •rrennarten des Verbandes Arrhenatherion elatioris 
Crepis biennis r r 
Campanula patula 

r + 
r 

r r 2 5  
4 

DV:  Bromus mollis + a a + a + 1 1 + + b + + a + + a + 1 79 

Ausbildung van Ranunculus bulbosus 
Ranunculus bulbosus r + + r + r r + r + r + r r + + + 7 1  

6 7  
6 7  
6 3  
3 8  
2 9  
21 
17 

Galium verum 
Nedicago lupulina 
Coronilla varia 
Pimpinella saxifraga 
Salvia pratensis 
Scabiosa columbaria 
Onobrychis viciifolia 

r + 

+ 
+ r 

+ r 

+ + + r + + + + + + + a r r 
+ + + + + + + r + + r + r + 
+ r r r + + + + + r + + + r 
r r + + + r  r 
+ r r r r +  + 
r r r + r 
r + r r 

o: Kenn- und Trennarten der Ordnung 
Trise tum flavescens 

Arrhenatheretalia 
+ b + + b 1 r b 
+ + + + +  1 
b l  + 1  + 1  
a + b  a + 1  
+ r r + a 
+ a a b  a J i 
r r 

3 a 1 b 1 + 1 1 + b + 1 1 a 
+ + + + + r r + + + 1 + + + + + 
1 1 a 1 a b 1 b b + a + + b a 1 
1 1 a 3 a 1 1 1 b + a + 3 1 a 
+ + r r r r + r + r + r r 1 

lOO 
92 
92 
B B  
7 9  
7 5  
6 3  
50 
50 
38 

DO : 

Achillea millefolium 
Trifolium repens 
Lolium perenne 
Carum carvi 
Phleum pratense 
Knautia arvensis 
Lotus corniculatus 
Bellis perennis 
Avenochloa pubescens 
Rhinanthus alectorolophus 
Tragopogon pratensis 

Dactylis glomerata 
Taraxacum officinale 
Plantago media 
Anthriscus sylvestris 
Veronica arvensis 
Daucus carota 
Heracleum sphondylium 
Veronica chamaedrys 
Vicia sepium 

+ r r 
r r + 

+ + 
r 

a b b  a b + +  
3 b b + b b 3 3 

+ r 
+ r r r 

+ 1 + r 1 
r + 
r r r 

+ 

+ 1 + + 1 1 + a a 1 + 
+ r r r + r + + + r 1 r r 
+ r r + r 1 + r r 
r r + 
1 + 

+ + 
1 

+ 
a 

r r 
r 

r 
+ 

r r 
1 

+ a a 1 b 1 1 + 1 a 3 + 1 1 b 1 
3 b 3 b 3 b 3 3 3 1 b r 3 a b 3 
+ r r + + + r + r + 

r r r r r r + 
+ r 1 r 

r r r + + r  
r 

+ 
+ r 

+ 

+ r + 
r r r + 

r r 
+ r r 

r + r + 
+ 

B 
B 

1 0 0  
lOO 

63 
6 3  
46 
4 6  
33 
17 

8 

K :  Kennarten der Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Wirtschaf tsgrUnland} 
Pea pratensis b a 3 b b a b 3 b 1 a a a a 1 1 a 1 a 1 b a a 1 0 0  
Plantago lanceolata + + + r r 1 1 + 1 1 1 + + a + + r + 1 + 8 3  
Trifolium pratense + a a r 1 + + 1 + + + + + + 1 + + + + + 83 
Festuca pratensis + a a b + a + + + + + + + 1 1 + 1 + 7 5  
Poa trivialie 1 3 b 3 b + + 1 a a + 3 b 1 + a 1 1 7 5  
Festuca rubra a 1 + 1 a a 1 b 1 a b b + 1 a 1 1 7 1  
Cerastium holosteoides 1 r + + a + + + + + r , 4 6  
Trifolium dubium + r + + + 1 2 5  
Alopecurus pratensis + + 8 

sonstige Arten 
Medicago sativa 
Geranium pusillum 
Convolvulus arvensis 
Arenaria serpyllifolia 
Trifolium campestre 
Vicia villosa 
Agropyron repens 
Geranium columbinum 
Ceras tium arvense 

b + b 
r + r 
+ r 

+ 
+ 

1 a r 
+ 1 

+ r r r 
r r 

r 
+ + 

+ 1 

r 

+ 1 + + + b + r r 3 + r 
1 + + + + + + + + r + + 1 + r 
1 + + r + r + + + + + + r + 
+ + r + + + r r r + + + r 
+ a r 1 + a 1 a r 1 + + + 
1 r + + r + a 1 + + + 

+ + + + + + + 1 + + 
+ r r r 
+ r r 

+ r + 
r 

+ + r r r 
+ + + + 1 

83 
83 
B 3  
6 3  
6 3  
5 8  
50 
50 
4 2  



Rumex crispus r r r r r r ·r r r 38 
Torilis japonica r r r + r r r r 33 
S i lene vulgaris r r r r + + r r 33 
Agrimonia eupatoria r r r r r r r 2 9  
Hypericum perforatum r r r r r r r 2 9  
Vicia hirsuta + + + + + 1 25 
Se dum telephium r + r r r 21 
Cirsium arvense r r + + + 21 
Capsella bursa-pastoris + r + r r 21 
Myosotis arvensis r r + r r 21 
Stellaria media + r r r 17 
Sedum acre r + + 13 
Potentilla tabernaemontani r + + 13 
Prunus spinosa + r r 13 
P l antago major r + r 13 
Viola arvensis r r r 13-
Acinos arvensia r + 8 
Valerianella locusta r r 8 
Thlaspi perfoliatum + r 8 
Centaurea scabiosa r r 8 
Euphorbia cyparissias r r 8 
Thymus pulegioides + + 8 
Sanguisorba minor r r 8 
Poa annua r r 8 

Arten m i t  e i n er S t e tigkeit > 5 % :  in Aufn . 3 :  Ranunculus acris { + ) ; in Au fn . 6 :  Holosteum 
umbellatum ( + ) ; in Aufn . 1 5 :  Salvia verticillata { + ) ; in Aufn . 1 6 :  Linaria vulgaris 
( + } ;  in Auf n . 1 9 :  Leontodon autumnalis { r ) ; in Aufn . 2 0 :  Brachypodium pinnatum ( + ) . 

Nur wenige Ackerwildkrauter - wie Geranium pusillum, Veronica arvensis, Myosotis ar
vensis, Vicia hirsuta und Capsella bursa-pastoris - kommen in alien dokumentierten Pflanzen
gemeinschaften mit groBerer RegelmaBigkeit vor. 

Auffallig ist, daB die Lesesteinriegel nur wenige ,eigene" Arten besitzen (Vicia cracca, Pru
nus spinosa, Carex muricata, Clinopodium v11lgare, Allium oleraceum und Glecboma hedera
cea). Viele haben sie mit den Halbtrockenrasen (Brachypodium pinnat11m, Euphorbia cyparis
sias, Fest11ca ovina, Potentilla tabernaemontanii, Koeleria py1·amidata) und dem Wirtschafts
gri.inland (Festuca rubra, Pimpinella saxifraga, Avenochloa pubescens, Ranunculus bulbosus, 
Cerastium arvense u.  a.) gemeinsam. Aufgrund der Heterogenitat der Wuchsorte an und auf 
den Lesesteinriegeln (vgL Kap. 4.3) bilden sie ,Ausweichquartiere" fi.ir Artengruppen a us alien 
angrenzenden Nutzungen und sind deshalb sehr artenreich. Es bedeutet aber nicht, daB sie des
halb Refugien fi.ir seltene ,Rote-Liste-Arten" sind, denn ihr Artenspektrum spiegelt das der 
angrenzenden Nutzung wider: Wenn es z. B. artenreiche Kalkacker sind, ist die Chance groB, 
daE sich deren Arten auch noch in den, die Acker umgebenden Kleinstrukturen halten konnen, 
weil eine Diasporennachlieferung (Aufsammeln von Kalkscherben, V erschleppung durch 
Tiere oder Windverbreitung) i.iber kurze Entfernungen hinweg moglich ist. 

Die groBte floristische Eigenstandigkeit besitzt die Vegetation der Halbtrockenrasen. Das 
Vorkommen von Brom11s erectus, Avenochloa p1·atensis, Briza media, Asperula cynanchica, 
Dianthus carthusianorum, Linum catharticum, Hieracium pilosella oder Phleum phleoides ist 
(bzw. war) an extensive Beweidung mit Schafen gebunden, die jetzt nur noch auf groBen Hu
tungen in Hanglagen beibehalten wird. Dort ist die Verzahnung mit der ackerbaulichen Nut
zung auf der Hochflache gering. Deshalb konnen sich nur wenige, aligegenwartige annuelle 
Ackerwildkrauter mit kleinen Samen in li.ickigen Stellen der Halbtrockenrasen halten (Gera.
nium pusillum, Veronica arvensis, Myosotis arvensis, Capsella bm-sa-pastoris u. a.), die mog
licherweise i.iber den Tritt der Schafe von den Ackerbrachen dort eingebracht werden (word en 
sind). 

Gering sind auch die Ahnlichkeiten der Halbtrockenrasen mit dem Wirtschaftsgri.inland : 
Mit Trisetum flavescens und Lotus comiculatus kommen nur zwei gemeinsame Arten vor. An 
das Wirtschaftsgri.inland gebunden sind Medicago sativa, Pbleum p1·atense, Carum carvi, Ce
rastil1m holosteoides, Bellis perennis, Trifolium dubium und Crepisbiennis. Ansonsten umfaBt 
das Artenspektrum Species, die auch in Halm- und Hackfruchtkulturen und auf den Lesestein
riegeln vorkommen, denn das Wirtschaftsgri.inland ist kein Dauergri.inland (vgL Kap. 4.5 . 1 ), 
sondern wird nach Absinken des Futterertrages wieder in Ackerland umgebrochen. 
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Vtola hirta " I 
Veronica teucrium I " 
Cirsium eriophorum r " 
Bromus erectus r V 
Avenochloa pratensis I V 
Briza rnedia r V 
Asperula cyanchkm V 
manthus carthuslanorum r r V 
Unum catharticum V 
Hleracium pilosella r IV 

Zahl der Aufnahmen 48 1 5  2 6  3 4  24 Helianthemum nummularium I IV 
�flSOIKIS rega IS 

:� Buglossoides arvensis I 
Phleum phleoldes I IV 
Prunella grandiflora r IV 

Papaver argemone If i Aphanes arvensls If 
Campanula rapunouloides I IV 
Cirsium acaiAe IV 

Erysimum oheiranthoides If + Carex: caryophyllea IV 
Bromus sterilis If + + r Hippocrepis comosa + r IV 
Veronica hederifolia 

i-r-w-Senecio vlligaris 
Plantago major ssp. intennedia IV 
Setatria viri<fiS r Ill 

Carlin acaufls Ill 
Agrostis aba r Ill 
luzula campestris Ill 
Euphrasla stricta Ill 

Urticadioica + Ill I Polygala comosa Ill 
Chenopodium ficifolium + Ill r 
Tussilago farfara + If r 

Rhinanthus aJectorolophus r " + 
Trifolium medium r " 

Matricaria discoidea + If Teucrium montanum " 
Sonohus oleraceus + If Stachys recta " 
Rumex obtusifolius r If Ajuga geneviensis I " 
Polygonum lapathifolium 

,v-
If 

Aethusa cynapium V r 
Veronica persica V V 

i r 
l.apsana communis V V 
Avenafatua V V I + 

Centaurea Jacea I " 
Pious syfvestris 11 
leonlodon hispktus " i Onobrychis viciifoJia " 
Chrysanthemum leucanthemum r 11 

Tripleurospermum lnodorum V V I 
Lamium amplexicaule V IV I 
Sherarcna arvensis IV V 
Euphorbia helioscopia IV V 
Sinapis arvensis IV V 
Anagalfis arvensis IV V r 
Silene nootiflora IV V + 

Anthyllis vuloeraria r i � '-irr-lotus comlculatus + 

Trisetumfla.vescens + + I '-l'-- V 
Medicago saliva I + I r V 
Phleum pratense I I + I IV 
Carum caiVi I I + + IV 
Cerastium holosteoides + I Ill 

Polygonum aviculare IV V r 
FaBopia convolvulus IV V I 
Veronica JX>Iila IV IV I 
Fumaria offlcina1is IV IV I 

Bellis perennis r I Ill 
Trifolium dlbium r r If 
Crepis biennis r + " 
Galium verum I + V V IV 

Adonis aestlvalis IV If + Festooa nhra I V IV IV 
Vaferianella dentata IV If r Pimpinella saxifraga I V V " 
Chenopodium album Ill V I r 
Sonchus asper Ill V 
Thlaspi arvense Ill V 

i Nesrta paniculala Ill IV 
Erodium oioutarium If V 
Polygonum persloaria If V 
Alriplex patula If IV + 

Geranium dissectum Ill Ill I r 
Euphorbia exigua Ill Ill r 
Veronica agreslis If Ill  
Poa annua If Ill  + 

Chaenarrhinum minus If If  
Vtcia anguslifolia " " r 
Fumaria vaillantii " I r 
Sonchus arvensis I " 

'-V- i Vtola arvensis V V 
Galium aparine V V V i Stellaria media V V " 
Papaver rhoeas V IV Ill 
legousia speculum-veneris V Ill If  r 
lamium purpureum IV V If i Unaria vulgaris Ill Ill V r 
Thlaspi perfollatum 11 IV + 

GaJeopsis tetrahit " " " r 
Valerianella locusla " Ill + 

Artemisia vulgaris � " 
Viola cracca V 
Prunus spinosa + + Ill I I 
Clinopodium vulgare " 
Allium oleraceum r " + 

Carex: rruricala If r 
GJechoma hederacea r " 

LV-Brachypodium pinnatum r V r 
Poa angustifolla V V . •  
Euphorbia cyparisslas + IV V + 

Festuca ovina IV V 
Polentilla tabemaemontanii r I Ill V I 
Koeleria pyramldata " V 
Thymus pulegioides " V + 

Sanguisorba minor r " V + 

Galium pumillum Ill " 
Medicago falcata " Ill 
Ononis spinosa + I " Ill i SaMa pratensls + + " Ill 
Teucrium chamaedrys " Ill 

Avenochloa pt.bescens 
i V IV " 

Ranunculus bubosus + IV V IV 
Cerastium arvense I + V Ill Ill 
Hypericum perforatum + V " " 
Veronica chamaedrys 

i V " I 
Sedum acre + IV " " 
Plantago media + Ill V IV 
Scabiosa cotumbaria r " V " 
Agrimonia eupatoria r Ill Ill " 
Pastinaca saliva + " I I 
Galium mollugo r � Silene vulgaris I + Ill I 
Anthriscus sylvestris I + Ill r IV 
Rumex: c:rispus I + " " 
Heracleum sphondy�um r " I Mir Agropyron repens + 

Geranium pusillum V V IV r V 
Veronica arvensis V " V I Ill 
Myosotis :uvensls V IV Ill r " 
Clrsium arvense IV V IV " 
Arenaria serpylrtfolia IV I f  IV I IV 
Sedum telephium Ill Ill IV " 
Geranium columbinum Ill I V I Ill 
Festooa p-atens is " + Ill I IV 
Poa trivialis " I " IV 
Convolvulus arvensis Ill 
Taraxacum officinale IV V IV IV V 
Achillea mHiefolium Ill I V V V 
Medicago lupulina IV IV I V IV 
Coronilla varia " " V IV IV 
Dactylis glomerata Ill If  V Ill V 
V10Ja hirsuta Ill " V " " 
Arrhenatherum elatius Ill I V IV V 
lofium perenne Ill IV r " V 
Trifolium campestre Ill " " IV 
T orilis japonica " If V " " 
Plantago lanceolata " " Ill V V 
Trifolium repens " I I IV V 
Daucus carota " " Ill Ill Ill 
Knautia :uvensis Ill I V Ill IV 
Trifolium pra.fense " + + IV V 
Vlcla vUiosa " " " I Ill 
Bromus molfts " + I I IV 
Poa pratensis V I V 
Capsella bursa-pastoris V IV r " 

Tab. 7: Vergleichende Stetigkeitstabelle der beschriebenen Pflanzengesellschaften 
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5. Erhaltung und Entwicklung 

5.1 Pflege und Entwicldungsziele 

Der Pfleimberg entspricht den Vorstellungen von einer reichstrukturierten, vielfaltigen 
Agrarlandschaft, wie sie heute nur no eh in wenigen, nicht flurbereinigten Gebieten anzutreffen 
ist (Karte 1) .  Sie entstand unter technischen und gesellschaftlichen Verhaltnissen, die heute als 
historisch zu betrachten sind. Aus Grunden des Arten- und Biotopschutzes und aus kultur
historischen Grunden sollte ihr Fortbestand gesichert werden. Dieses Ziel erfordert die Wei
terfuhrung vergangener Nutzungsweisen und -intensitaten mit gezielten Pflege- und Bewirt
schaftungsmagnahmen. 

5.1 .1  Ziele im Hinblick auf den Arten- und Biotopschutz 

5.1.1 .1 Aufrechterhaltung und Forderung extensiver Bewirtschaftungsweisen; 
Verhinderung weiterer Nutzungsintensivierung 

Wie ausfuhrlich erlautert wurde, ist der Pfleimberg nicht zufallig ein Verbreitungsschwer
punkt fur die bedrohte Segetalflora im Anlautertal. Aufgrund der geringen Feldbreiten ist der 
finanzielle Aufwand fiir die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion dort unrenta
bel. Zwangslaufig hat sich damit auf den besonders schmalen Parzellen eine extensive Form der 
Bewirtschaftung erhalten konnen. Auf den grogeren Flurstucken des Gebietes und auf den 
durch Pachtvertrage zusammengeschlossenen Bewirtschaftungseinheiten ist aber eine deutli
che Tendenz zur Intensivierung der Nutzung festzustellen. 

Ihre erhebliche Steigerung ist zu erwarten, wenn im Rahmen der Flurbereinigung eine Neu
verteilung der Flurstucke stattfindet; sie sollte deshalb verhindert bzw. stark reduziertwerden. 
Hierzu sind intensive Einzelgesprache mit den betroffenen Landwirten der Teilnehmerge
meinschaft notwendig. Gleichzeitig mug die extensive Nutzung vor allem kleinster Bewirt
schaftungseinheiten mit finanziellen Anreizen gefordert werden. 

5.1.1.2 Verbesserung der Entwicldungsmoglichkeiten fiir seltene Ackerwildkrauter durch 
Aufnahme traditioneller Wirtschaftsweisen 

Die derzeitige Ackernutzung des Pfleimberges konnte nicht verhindern, dag auch hier be
reits zahlreiche, charakteristische Arten verschwunden bzw. selten geworden sind (vgl. 
Tab. 5). Der Wachstums- und Entwicklungsrhythmus dies er Ackerwildkrauter ist an traditio
nelle Methoden der Ackernutzung gebunden, die heutzutage auch von extensiv wirtschaften
den Bauern nicht mehr durchgefuhrt werden (z. B .  Stoppelbrache, flache Bodenbearbeitung 
oder eigene Saatgutreinigung). Zur Forderung der noch vorkommenden seltenen Arten ist eine 
Bewirtschaftungsintensitat anzustreben, die sich an den Gegebenheiten vergangener Acker
bauperioden orientiert. Dieses Ziel kann auf Pacht- und Ankaufflachen des Landkreises reali
siert werden. 

5.1.1.3 Erhaltung eines breiten Spektrums unterschiedlicher Nutzungsweisen und 
-intensitaten 

Die 120 Parzellen des Pfleimberges wurden fruher von etwa 60 verschiedenen Bauern bear
beitet. Sie haben mit ihrer individuellen Art der Bewirtschaftung ein breites Spektrum unter
schiedlicher Nutzungsweisen und -intensitaten hervorgebracht und damit die Arten- und 
Standortvielfalt des Gebiets garantiert. Wahrend die Parzellen der Kleinstbetriebe durch eine 
intensive Pflege und einen haufigen Hackfruchtanbau gekennzeichnet waren, konnten sich 
gro£ere Betriebe Brachejahre und eine extensive Unkrautregulierung erlauben. Auch Bestell
termine, Mahd- und Erntezeitpunkte variierten aufgrund der gro£en Zahl wirtschaftender 
Bauern. Diese Nutzungsvielfalt hat sich bis heute weitgehend erhalten, sie sollte auch bei der 
geplanten Ubernahme von Flachen durch den Landkreis (Pacht und Ankauf) angestrebt wer-
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den. Dazu ist es notwendig, mi.iglichst viele Landwirte an der Bewirtschaftung dieser Flachen 
zu beteiligen. 

5.1.1 .4 Erhaltung des ldeinraumigen Wechsels aus Ackern, Lesesteinriegeln und Hecken; 
Neuschaffung von Feldrainen und Lesesteinriegeln 

In der flurbereinigten Umgebung der Gemarkung Titting sind die charakteristischen Saum
biotope der frankischen Kulturlandschaft mit ihren mageren, trockenheitsliebenden Pflanzen
gesellschaften nur noch selten anzutreffen. Urn so vordringlicher erscheint es, das noch vor
handene Arten- und Standortpotential des Pfleimberges zu erhalten und durch entsprechende 
MaBnahmen zu fordern. N eben dem vielfaltigen Angebot an Lebensraumen, die eine Bereiche
rung der Agrarlandschaft darstellen, wird auch die Selbstregulationsfahigkeit der Kulturpflan
zenbestande durch ein dichtes Netz von Feldstrukturen giinstig beeinfluBt, da so Niitzlingen 
Ausweich- und Uberwinterungsmi.iglichkeiten geboten werden (HEYDEMANN & MEYER 1983 ) . 

5.1.1.5 Pflege der Halbtrockenrasen durch Wiederaufnahme einer regelma6igen 
Beweidung; Zuriickdrangen unerwiinschter Sukzession 

Weitlaufige Halbtrockenrasen iiberziehen die Hangbereiche des Anlautertales zwischen Tit
ting und Nennslingen. Demgegeniiber erscheinen die kleinflachigen Bestande des Pfleimberges 
wenig bedeutsam, und die Aufrechterhaltung ihrer Nutzung und die Pflege wurde in den ver
gangenen J ahren entsprechend vernachlassigt. U m das Ensemble der verschiedenen Pflanzen
gesellschaften langfristig erhalten zu ki.innen, muB die regelmaBige Nutzung der Halbtrocken
rasen wieder aufgegriffen werden. 

5.1 .1 .6 Absammeln von Lesesteinen zur Wiederherstellung pionierartiger Standorte 

Auf den nicht mehr bewegten Lesesteinriegeln des Pfleimberges entwickelt si eh im Sommer 
ein dichter Kraut- und Grasbewuchs, der die Pionierpflanzengesellschaften dieser Standorte 
weitgehend verdrangt. 

Die Ausbildung von Pioniervegetation (vgl. Kap. 4.2) auf den Lesesteinriegeln ist abhangig 
vom regelmaBigen Aufsammeln und Ablagern des groben Malmschutts. Nur so finden die 
konkurrenzschwachen Arten der Sedo-Scleranthetea ausreichende Entwicklungsmi.iglichkei
ten. Zu Schaffung derartiger Wuchsbedingungen miiBte die Nutzung der Lesesteinriegeln er
neut aktiviert werden. 

5.1.2 Ziele im Hinblick auf die Dokumentation historischer Landnutzungsformen 

5.1 .2 .1  Erhaltung der historischen Flurform 

Historische Flurformen zahlen ZU den am starksten bedrohten Objekten der Kulturland
schaft (GuNZELMANN 1987). Obwohl sie als wichtige, landschaftsspezifische Zeugnisse einer 
vergangenen Siedlungs- und Bewirtschaftungsepoche einen hohen kulturhistorischen Wert be
sitzen, werden sie im Zuge von Flurbereinigungsverfahren nur selten als erhaltenswert erkannt 
und beibehalten. Die zumindest schonende Anpassung der alten Flursysteme an die heutige 
Bearbeitungstechnik und die Aufhebung der Besitzzersplitterung werden als grundsatzliche 
Ziele der Flurbereinigung kaum in Frage gestellt. Nur im Rahmen abgegrenzter Bereiche wird 
es daher mi.iglich sein, derartige Elemente zur Dokumentation kulturhistorischer Zusammen
hange zu erhalten. Dieses Ziel sollte auf dem Pfleimberg verfolgt werden, wo sich in der beste
henden Flurform die ehemalige Allmende und ihre Aufteilung unter den Rechtlern des Dorfes 
widerspiegelt. 

5.1.2.2 Wiederaufnahme traditioneller Methoden des Ackerbaus, 
Anbau alter Kulturpflanzen und typischer Landsorten 

Pflegekonzepte des Naturschutzes verfolgen in der Regel das Ziel, die Bedingungen fiir be
stimmte Artengruppen zu verbessern, urn damit ihren Fortbestand zu si eh ern. Die historische 
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Tradition einer Kulturlandschaft wird dabei selten beri.icksichtigt. Ein hoherer Lichteinfall auf 
den Boden, der die licht- und warmeliebenden Arten der Adonisroschen-Gesellschaft fordern 
wi.irde, kann beispielsweise durch weitere Drillabstande oder das Aussetzen der Di.ingung er
zielt werden. Die Einfi.ihrung der traditionellen Handbreitsaat ist zur Durchsetzung dieses Ar
tenschutzzieles dagegen nicht erforderlich. 

DaB sich Artenschutzziele i.iber i.ibliche Bewirtschaftungsweisen hinwegsetzen konnen, 
zeigt das ,Artenhilfsprogramm zum Schutz der Ackerwildkrauter" .  Der Verzicht auf unkraut
regulierende MaBnahmen (auch auf mechanische) oder das generelle Verbot von Untersaaten 
(Rotklee wurde in der traditionellen Fruchtfolge des Gebietes mit einer Deckfrucht ausgesat) 
widerspricht dem bauerlichen Wirtschaften, gewahrleistet jedoch die gewi.inschten Erfolge fi.ir 
den Artenschutz. Damit wird allerdings nur das auBere Erscheinungsbild konserviert (,Rote
Liste-Arten"), nicht aber die dazu gehorige landwirtschaftliche Bewirtschaftungsform. 

Ein Hauptanliegen der Entwicklungs- und PflegemaBnahmen auf dem Pfleimberg ist es, 
beide Ziele gleichermaBen zu beri.icksichtigen. Die Bewirtschaftungsauflagen zur Extensivie
rung der landwirtschaftlichen Nutzung sollen sich an den Gegebenheiten der Kulturepoche 
orientieren, deren Artenvielfalt es zu erhalten gilt. Bewirtschaftungsweisen undihre Lebensge
meinschaften sollen gleichermaBen dokumentiert werden. 

5. 1.2.3 Erhaltung typischer Merkmale der frankischen Kulturlandschaft 

Der Landschaftscharakter des Pfleimberges ist das Ergebnis einer jahrhundertelangen land
wirtschaftlichen Nutzung in einem Naturraum mit ganz besonderen Voraussetzungen (Karst
erscheinungen, Wasserarmut, flachgri.indige Boden u. a.) . Diese Nutzung brachte eine Reihe 
typischer Landschaftselemente hervor, zu denen ausgedehnte Hutungen, Triftwege, Lese
steinriegel oder W allhecken gehoren. Sie geben der frankischen Kulturlandschaft ein unver
wechselbares (,eigenartiges") Erscheinungsbild, das durch die Technisierung der Landwirt
schaft zunehmend nivelliert wird. 

5.1 .2.4 Wiederaufnahme der ehemals intensiven Mahd- und Weidenutzung 

Ein standiger Mange! an Viehfutter kennzeichnete die frankische Landwirtschaft vorange
gangener Nutzungsepochen. Selbst kleinste Flachen unterlagen der Beweidung. Wegrander 
und Raine wurden von landbesitzlosen Vieh-(Ziegen-)besitzern zur Gewinnung einer mageren 
Heuernte genutzt. Diese Bewirtschaftung hat das Landschaftsbild und das Artenpotential der 
historischen Kulturlandschaft entscheidend beeinfluBt. Die Bewahrung einer traditionellen 
Agrarlandschaft, wie dies auf dem Pfleimberg anzustreben ist, sollte nicht auf diese typische 
Landnutzung verzichten. 
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AN HANG 

• Aufnahmeorte - Halmfruchtkulluren: Tab. I 

1. Gemarkung Titling (PHeimberg). 520 m ONN, Flur-Nr. 651/24, 
651/23 

2. Gamarkung Tilting, 520 m ONN. Flur-Nr. 401 
3. Gamarkung Kasselberg, 510 m ONN, Flur-Nr. 765 
4. Gamarkung Tilling (Pflaimberg), 520 m ONN, Flur-Nr.629, 630, 

631 
5. Gemarkung Tilling (Fuchsberg), 510 m ONN, auf dam5stl. an 

Flur-Nr. 814 angrenzanden FlurstOck 
6. Gemarkung Titling (PIIeimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 624 
7. 1 km sOd!. Biburg, rachts an der Stralla nach Bachthal (Scheu-

na), 540 m ONN 
8. Gemarkung Titling (PHeimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/21 
9. Gemarkung Erkartshofen, 520 m ONN, Flur-Nr. 109 
10. Gemarkung Tilling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/21 
1 1. Gemarkung Tilting (PHeimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 61 7 
12.  Gemarkung Mantlach, 530 m ONN, Flur-Nr. 88 
13. Gemarkung Tilting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 608 
14. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 592 
15. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 641 
16, Gemarkung Tilting (Fuchsberg), 510 m ONN, Flur-Nr. 633 
17. Gemarkung Titling (Pfieimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/6 
18. Gemarkung Emsing, 500 m ONN, Flur-Nr. 560 
19. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 61 0 
20. 1 km soct.vestl. Grafenberg, 500 m ONN 
21. Gemarkung Titling, 530 m ONN, Flur-Nr. 374 
22. Gemarkung Erkertshofen, 530 m ONN, Flur-Nr. 707 
23. Gemarkung Tilling, 520 m ONN, Flur-Nr. 403 
24. Gemarkung Tilling, 510 m ONN, Flur-Nr. 419 
25. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/36, 

651/35 
26. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 602 
27. 0,3 km sOdostl. Unterkessalberg, 520 m ONN 
28. Gemarkung Titling, 520 m ONN, Flur-Nr. 397, 398 
29. Gemarkung Tilting (Fuchsberg), 510 m ONN, auf dam nordl. an 

Flur-Nr. 710 (Gamarkung Erkartshofan) angranzandan Flurstock 
30. Gemarkung Titling, 510 m ONN, Flur-Nr. 412 
3 1 .  Gamarkung Titling (Pflaimberg). 520 m ONN, Flur-Nr. 643, 644 
32. Gamarkung Erkertshofan, 520 m ONN, Flur-Nr. 126 (auf Tail· 

parzella am Rand zu Flur-Nr. 120) 
33. Gamarkung Kasselberg, 530 m ONN, Flur-Nr. 795 
34. Gamarkung Titting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/51 
35. Gamarkung Titting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 590 
36. Gemarkung Titting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651n 
37. Gemarkung Tilting (Pfieimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 618 
38. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/9 

39. Gemarkung Tilting (Pfleimbarg), 520m 0 NN, Flur-Nr. 595 

40. 0,5 km 0. nordostl. Stadelhofen, 540 m ONN 
41. Gemarkung Titting, unterhalb des Sportplatzes, 510 m ONN 
42. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/48 
43. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 633 
44. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/15, 

651/16 
45. Gemarkung Titling (PIIeimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 61 2 

46. Gemarkung Titting (Pfleimbarg), 520 m ONN, Flur-Nr. 645 
47. Gemarkung Tilling (Fuchsberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 839, 840 

48. Gemarkung Tilling (Pfleimbarg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/56 
49. 0,5 km sOd!. Wengen, 550 m ONN 
50. 1 km nordl. Pollenfeld, rechts neben dam Weg nach Tilling, 

530 m ONN 
51. 0,3 km west!. Pfahldorf, rechts an der StraBe n. Hirnstelten, 

500 m ONN 
52. 1 km 0. nordl. Raitenbuch, 550 m 52. 1 km 0. nordl. Raiten

buch, 560 m ONN 
53. 0,5 km westl. Reuth, 560 m ONN 

(H ) Aufnahmeorte - Blattfruchtkulturen: Tab. 11 
1. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/39 
2. Gemarkung Tilting, 520 m ONN, Flur-Nr. 761 
3. Gemarkung Tilting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 599 
4. Gemarkung Tilting (Pfieimberg), 520 m ONN, Flur· Nr. 625 
5. Gemarkung Tilting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/42 
6. Gemarkung Titling (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 648 
7. Gemarkung Tilting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/14 
8. Gemarkung Tilting (Pfleimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/22 
9. 0,5 km sOd!. Bechthal, links an der StraBe Richtung Reuth, 

520 m ONN 
10. Gemarkung Titling, 510 m ONN, Flur-Nr. 822 
1 1 . Gemarkung Titling (PHeimberg), 520 m ONN, Flur-Nr. 651/34 
12.  Gemarkung Tilling, auf FlurstOck sOd!. van Flur-Nr. 815, 510 

m ONN 
13. Gemarkung Titling, unterhalb des Sportplatzes, 510 m ONN 
14. Gemarkung Stadelhofen, 540 m ONN, Flur-Nr. 169 
15. 1,2 km sOd!. Stadelhofen, links am Weg Rlchtung BOrg, 530 

m ONN 

Aufnahmeorte - Lesesteinrlegel: Tab. Ill 

1 .·26. Plleimberg, s. Karte 1 

' Aufnahmeorte - Halbtrockenrasen: Tab. IV 

1 .  0,2 km ostl. Becjthal, 520 m ONN 
2. Pfleimberg, s .  Karte 1 
3. 0,5 km 0. ncrdl. TafelmOhle (b. Tilting), 490 m ONN 
4. 1 km sOdostl. Bechthal, oberhalb der StraBe nach Tilling, 500 

m ONN 
5. 0,2 km 0. nordl. Titling (Galganberg), 490 m ONN 
6. 0,8 km sOdOstl. Gersdorf, oberhalb der StraBe n. Bechthal, 

520 m ONN 
7.-40. Pfleimberg, s. Karts 1 

Aufnahmeorte - WirtschaftsgrOnland: Tab, V 

1 .·24. Pfleimberg, s. Karts 1 

Tab. 8: Lage der Aufnahmeorte 
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Ab b. 5 :  Lage der Aufnahmeorte abseits des Pfleimberges 
• = Halmfruchtkulturen, (H) Blattfruchtkulturcn, 0 Halbtrockenrasen 
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