
Binnenland-Salzwiesen der nordfriesischen Marsch

Von Willi Christiansen und Kurt Steinberg tl)

Noch vor wenigen Jahren konnte angenommen werden, „da# trotz der Nacbbarsdia.R
zweier Meere die Zabl der Salzpflanzen in Schieswig-Holstein sebr gering *nd ibr Vor-

kommen ii*Berst selten" und daB der Seedeich an der Nordsee .meist eine sebr scbarfe
Grenze der Verbreitung [von Salzpfianzen] gegen das Binnenland sei" (WILLI CHRISTIANSEN,

1934). Als Beweis dafur wurde angefiihrt, daB der verhdltnismiBig junge Kaiser-Wilhelm-

Koog an der Elbmandung keine einzige Salzpflanze mehr aufweist. In dem im Jahre 1925

eingedeichten S8nke-Nissen-Koog (westlich Bredstedt) allerdings konnte all Grabenr ndern

noch eine Anzahl von Salzpflanzen festgestellt werden. Aber „selbst in den Marscbgebieten,
in deren Graben man bei Diirrezeiten Salzvoasser einsd,leust, sind sie nicbt vorbanden, menn

man nidn etwa die Strandsimse (Scirpus mwitimus) mitred,net

Inzwisclien aber wurden wir von PETER LEvsEN, Dageblill, der sich namentlich um die

Erforschung der nordfriesischen Seen und Wehlen verdient gemacht hat, darauf hingewiesen,
daK an den Ufern melirerer Binnengew sser Nordfrieslands eine Anzahl von Salzpflanzen
wiichse.

Durch die auf Veranlassung des Oberprisidiums - Wasserwirtschafisstelle - von der

Verwaltung des Provinzialverbandes in Schleswig-Holstein in die Wege geleitete Pflanzen-

soziologische Landesaufnahme (vegetationskundliche Kartierung) hat sich nun ergeben, daB

Salzb6den mit SalzvegetationinNordfriesland Weit verbreitet

und von grollem Umfange sind. Es handelt sich keineswegs nur um die Ufer

von BinnenseeIi und Tumpeln; am Ufer des Bottschlotter Sees, am Gotteskoogsee, einer Wehle

bei Kohldamm und einer Welile im Kleiseer Koog und an anderen Orten gedeilit eine gr8Bere
Anzahl von Salzarten (sogar der Queller, Salicornia berbacea). Dariiber hinaus aberrascht es,

weite Teile der Markh von einer Salzvegetation bedeckt zu finden, so daB wir von

Binnenland-Salzwiesen sprechen kdnnen ).
Die Vegetation dieser Binnenland-Salzwiesen der nordfriesischen Marsch geh6rt nicht

wie die der Marschweiden dem Fettweiden-Verbande (dem Arrhenatherionela-

tioris PATVLOIVSKI 1926), sondern dem Dotterblumenwiesen-Verbande (dem Calthion

1) Druckfertig bei der Sdiriftleitung der WEsTILOBTE eingegangen 1940. Kurt STEINBERG, 1913 in

G6ttingen geboren, starb im Kriegseinsatz am 13. Juli 1942 in Brjansk (Ruilland).
2) Anmerkung der Sarifileitung: Nadi den Akien der Forschungsstelle Westkiiste wurden am

30. Oktober 1939 im Uferbezirk des Bortschlotter Sees orientierende Salzgehaltsbestimmungen durcd-

gefuhrt. Dr. D. KONrG fand am Osrufer des Sees im AnschluB an feuchtes und regnerisches Herbst-

wetter in der Uferzone, die auf sandigem Gi·und einen lockeren Bestand von Salicornia, Sperg,daria,
Suaeda, Puccinellia, Agrostis alba maritima, Scirpus maritimus und degenerierendem Pbragmites auf-

wies, im Bodenwasser folgende Salzwerte:

in 0- 2 cm Tiefe 13,64 960

„
5-10

* „ 44,17%0
„

15-20
„ „ 20,50 96

„
25-30

, „ 15,52 %0

„
35-40

„ „ 13,91%
Der hohe Wen von 44,17 960 gelit noch auf die sommerliche Verdunstung zuruck, der dagegen geringe
Wert von 13,64 %0 an der Oberflactie in 0-2 cm Tiefe ist durch die aussuitende Wirkung der herbst-

lichen Niedersdilige zu erkldren.
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palustris Tx. 1937) an. Das meist reichliche Auftreten von Kriechendem HahnenfuB

(Ranunculus repens) und Geknietem Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatws) weist unsere Salz-

gesellschaften in die„Hahnenfuliwiese" (Ranunculus repens-Alopecurus geniculatus-Assoziation
Tx. 1937). Diese Salzwiesen sind in ihrer Zusammensetzung nicht ganz gleichartig, was auf

1.1Salzgeselischaf ten

im Vordringen

+++ Einzetfunde der

Salzgeselischaft

0 0 Brackwasserstetten mit

Solzgesellschoften

-1- Entwasserungskanale
(bedeicht)

Abb. 1. Verbreirung der Salzgesellschaft in der nordfriesischen Marsch.

(Schraffiert: Geschlossenes Gebiet mit der Salzgesellsdiaft und Schilfbesdnden und GroBseggenwiesen,
in die die Salzgesellschaft vorzudringen scheint)

Unterschiede des Bodens, besonders der Feuchtigkeit, zurackzufiihren ist. Da indessen diese

Feuchtigkeitsgrade, entsprechend der Hilhenlage und der Zusammensetzung des Bodens, ganz
allmihlich ineidander iibergehen, sind auch die einzelnen Typen durch weiche Uberg nge mit-

einander verbunclen. Immerhin lassen sich deutlich funf Varianten unterscheiden (Tabelle I,
A bis E), die drei verschiedenen Subassoziationen der Hahnenfuhwiese zuzuordnen sind. Die

Varianten B bis D gehijren zur Subassoziation von Heleocbaris uniglumis Tx. u. HINZ 1937.
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Variante B (nach der Ziertichen Segge, Carex gracilis, benannt) ist naG (Tabelle I lfd. Nr. 8

bis 17). Die typische Variante C nimmt im Wasserhaushalt eine Mittelstellung ein (Tabelle I

tfd. Nr. 18 bis 34). Die Variante der Hirsekornsegge (Carex panicea) (D in Tabelle I tfd. Nr,

35 bis 39) steht noch auf weniger nassem Boden; sie ist in Nordfriesland nur andeutungsweise
vorhanden, Daneben treten Salzwiesen auch in anderen Subassoziationen der HahnenfuE-

wiese als Varianten auf. So gehlirt beispielsweise die Variante A als Variante von Heleocharis

uniglumis zu der Subassoziation von Pbalaris drundinacea Tx. u. PREISING 1937 (Tabelle I

1fd. Nr. 1 bis 7) und die Variante E von ./uncus gerardi zu der Subassoziation von Poa

trivialis Tx. 1937 (Tabelle I 1fd. Nr. 40 bis 46). WD:hrend die Variante A auf sehr nassem

Boden steht, ist die ./uncus-gen:rdi-Variante die Binnenland-Salzwiese mit den geringsten
Feuchtigkeitsanspruchen.

Die Karte (Abb. 1) zeigt, welchen erheblichen Umfang die Salzwiesen im Gebiete der

Soholmer-Au in Nordfriesland besitzen. Eine solch grotle Ausdehnung nehmen sie gliicklichdr-
weise niclit in allen Teilen der schleswig-holsteinischen Marsch an, jedoch wurden sie auch an

anderen Orten der Marsch zwischen Friedrichstadt und der dinischen Grenze sowie in Eider-

stedt festgestellt. Prof. Dr. TOXEN') teilt mit, dail sie auch in der Wesermarsch bei Bremen

auftreten und daB er sie im oberen Werratal in gralier Ausdehnung beobaclitet habe.

In der Nihe der schleswig-holsteinischen Ostseekiiste stehen auf feuchten B6den, die heute

durch Deiche vor Uberflutungen durch die Ostsee geschutzr werden, ebenfalls Salzwiesen,
die aber von geringem Umfange sind. Sie gehdren, wie aus der Florenliste, Tabelle II, hervor-

geht, der Variante von Juncus gen:rdi (E) der Pbalaris-Subassoziation unserer HahnenfuB-

wiese an.

An den ubrigen Binnenland-Salzatellen in Schleswig-Holstein (Oldesloe, Wardersee,

Hutten) ist der Gesellschaftscharakter durch die Kultur stark verwischt. Auf dem Brenner

Moor bei Oldesloe sind neben Gesellschaften der Grasnelke (Armerion maritimae BR.-BL. u.

DE LEEUT 1936) nur noch Bruchstacke aus der HahnenfuBwiese vorhanden ).
Als Standort der bisher nur ungentigend untersuchien·-Salzgesellschaften der HahnenfuE-

wiese gibt TDXEN (1937) „nasse Vertiefungen der Seemarschen innerbalb der Deiche und der

Flu#marsden, a:*66 au#endeicbs auf lu#ormen Tonbdden" an. Der Boden der Salzstellen

Nordfrieslands ist feucht bis naB. Immer ist er winterrags weithin von Niederschlagswasser
Bberschwemmt; das Au ftreten der HahnenfuBwiese uberrascht den Pflanzensoziologen daher

nicht. An manchen Stellen ist die aus Klei (besonders Ton) bestehende Mutterbodenschicht nur

pflugfurchentief; darunter liegt zum Beispiel im Kleiseer Koog Sand; andere Standorte haben

jedoch eine erheblich dickere, bis 30 cm starke, oberwirts meist recht humose Kleidecke uber

Torf oder Sand. Das aus dem Sand ausgedruckre Wasser schmeckt salzigs).

2) Brieft. Mitt. Fur vielfachen Rat sind wir Herrn Prof. Dr. T XEN, Hannover, dem Leiter der

Zentralstelle fur Vegerationskartierung, zu herzlichem Dank verpftichtet.
9 Anmerkung w hrend der Drucklegung: In den letzten Jahren ist auf dem Brenner Moor

Saticornic berbacea L. ssp. patut  DuvAL JouvE em. KONIG beobachtet worden.

s) Ebenso ist der Torf satzhaltig. Im trockenen Sommer 1939 zeigte sich uberall eine Salz-
k ruste auf dem Torf. Weitliin ist dieser Torf in fraheren Jalirhunderten zur Salzgewinnung ver-

wender worden. Darauf weist auch der Flurname „Solrmede" im Odiholmer Koog bei Attendeich hin.

LEVSEN machte (mundlich) auf die typischen Torfgriben am Bottschlotter See aufmerksam, die ganz
den von den Halligen bekannren Salzgewinnungs-Torfstichen gleighen.

Dr. DIr™ER, der Geologe der Forschungistelle Westkuste in Husum, erklirte (briefi.), dail „unter

den Torfen meist ditweiater Sand in geringer Tiefe vorbanelen ist. Da der Tori in Trockenzeiten viet
Wasser ve·,dimstet, aber immer dos Bestreben bat, daziernd wasergesattigt zii bleiben, saidgt er das

Wasser, *nd zmar in diesem Falle salz bahiges, adis dem Talsand nacb .
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Dieser diluviale Talsand ist im Kleiseer Koog und bei Waygaard gleich unter der schwa-
chen Kleidecke anzutreffen. Am Bottschlotter See, an der Wehle am Kohldammer Deich und
in der Wehle am Kleiseer Koog tritr er zum Teil zutage, zum Teil liegt er nur unter der

jetzigen P anzendecke oder gering machdgen jungen Torfen. Dieser Talsand ist immer in Be-

gleitung der ehemaligen Priele und Tiefs anzutreffen. Wir finden die ursprtinglidien Salzgesell-
schaften fast ausschlieBlich liber den alten Prielen (s. u.); an anderen Fundstellen kann man

beobachten, daB infolge menschlidier Eingriffe (Abtragen der Kleidecke zum Deich- oder
Stra£enban bis auf den Torf oder Sand hinunter) die gleichen Verhiltnisse kunstlich gesdiaffen
wurden, die unter den alien Prielen naturlich vorherrschen (vgl. 1fd. Nr. 14 und 27).

Der Salzgelialt einer Wehle bei Kohldamm (Abb. 1) ist mit 696 nicht sehr hoch, liegt
aber immerhin oberhalb der Geschmadrsgrenze. In der woohenlang anhaltenden Durreperiode
im Fruhling 1939 hatte sich in der Spritzzone am Nordwest-Ufer (es herrschte lange Siidost-

Wind) eine dicke Salzkruste auf Boden und Uferpflanzen gebildet (Abb. 2 u. 3), eine Er-

scheinung, die im iibrigen Schleswig-Holstein aulierordentlich selten ist. Auch die Fischarmut
bestiminter nordfriesischer Seen und Wehlen ist wahrscheinlich auf das Salz zuruckzufullren.

Ober die Herkunft des Salzes k8nnen vom Pflanzensoziologen nur Vermutungen ausge-
sprochen werden. Am ndchsten liegt begreiflicherweise die Annnahme, daB es sich um den bis

heure nicht ersch6pften Salzvorrat aus dem ehemaligen Meeresboden handelt. Abbildung 1

zeigt die Lage der Salzstellen auf den MeBrischblittern 162 und 163, 202 und 203, und Ali-

bildung 5 zeigt einen Ausschnitt aus einer alten Karte nach JAN BERENDs, welche die Lage der

ehemaligen Wattstrame beziehungsweise der damals ins Land einschneidenden Priele wiedergibt.
Es lalit sich nicht verkennen, daB es in erster Linie gerade die heute noch tief gelegenen Rin-

nen der ehemaligen Strdme und Priele sind, welche die Salzgeselischaften tragen. Es bleibt in..

dessen verwunderlich, dah die Jahrhunderte nach der Eindeichung nicht ausgereicht haben, das

Bodenwasser auszusii£en. Der Kleiseer Koog ist 1725-29 eingedeicht worden, die K6ge zwi

schen Hatistedt und Bredstedt, in denen Salzgesellschaften mehrfach auftreten, bereits Mitte

des 15. Jahrhunderts. Wenn auch die Milglichkeit besteht, daB ein spiterer Deichbruch Salz-

wasser zugefilhrt hat - so sind die Wehlen am Kohldammer Deich sicherlich bei einem Deich-

brzrch des 1562/66 eingedeiditen Kleinen Kolildammer Kooges ausgekolkt worden -, so kann

es sich dabei doch nur um die Zufuhr geringer Salzmengen handeln, die in kurzer Zeit wieder

hinausgefuhrt sein muBten. DaB selbst in Ki gen, die sonst keine Salzgesellschaften tragen,
unter oberfi chlichen mit SuBwasser getrinkten Schichten Salzwasser steht, zeigt die Beobach-

tung an abgegrabenen Stellen, wie am Deich der Lecker Au, im Hundebuller Koog, sogar am

Wegkreuz dstlich Niebull (Reichsstrafte 5), wo sich Salzgesellschaften einfinden. Dasselbe lehrt
auch die Erfahrung der Bauern, daB man Triinkstellen nur dort anlegen darf, wo sie sich

mit Niederschlagswasser, nicht aber mir Grundwasser anfullen kiinnen. Auch diese Beobach-

rung aus der Praxis deutet darauf hin, daB die Versalzungsgefahr aus dem Grundwasser

kommt. - Es wire ferner die Mdglichkeit zu erwdgen, ob die Rinnen und Priele gerade uber

Bruchlinien im Gestein ligen, durch die Salzsole aus einem tiefliegenden Salzstock nach

oben stiege. Diese Fragen zu untersuchen, ist jedoch nicht die Sache des Pflanzensoziologen.
Beachtenswert ist, daB die Salzstellen nur wenige dcm iiber NN und damit stets niedriger als
die umgebende, als Fettweide dienende Marsch liegen.

Die Artenanzahl der Salzpflanzen in den nordfriesischen Binnenland-Salzwiesen ist redit

klein. Das ist jedoch nicht verwunderlich, wenn man die Nutzungsweise dieser Salzstellen be-

rlicksichrigr: nacll drei- bis fiinfjdhriger Mahd werden die Salzwiesen gepflugt und zwei Jahre
hindurch mit Hafer bestellt, der einzigen Frucht, die nach Aussage der Bauern auf diesen

Bdden gedeiht. Es ist aufierordentlich erstaunlich, dali trotz des zweijdhrigen Umbruchs die

Salzpflanzen immer wieder zur Vorherrschaft gelangen, und zwar stehen sie auch auf der
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ebenen Fliche, der Fenne, nicht etwa nur am Rande des Grabens, der nicht gepflugt wird.

Marschfennen sind in Nordfriesland wie in Eiderstedt zur Hauptsache mit der „Fettweidc"
(dem Lolio-Cynosuretum Tx.) bestanden. Sie dienen in erster Linie zur Mastviehgrisung;
mIr sellen werden sie umgebrochen und mit einer Halmfrucht oder mit Bohnen oder Kohl

Abb. 5..Die nordfriesische Marsch im Jabre 1634

Verkleinerung einer Karte des Jan Berends: Caerre tor het
... Bedijcken ... van Bursloqt, Kopie

Leeghwaters im Reichsarchiv im Haag, entnommen einer Arbeir in „Nordelbingen", Bd. VII: R. D.
Baarr de la Faille u. Gustav Jacoby: Zur Geschidite der Bedeidiung und Kartographie der Dage-
buller Bucht (Butsloot).

(Inseln und Halligen, Vorland und Festland bezieliungsweise Deiche wurden mit dicken Linien,
die Priele mit dunnen Linien eingezeidinet.)

bestellt. Ihr Ertrag ist geradezu sprichwdrtlich. Anders dagegen die Salzwiesen. Sie sind

zur Masrviehgrisung nicht geeigner und werden, wie schon angedeuter, namentlich als Mih-

wiesen genutzt. Wenn eine „Fettweide" nichz beweidet, sondern zur Heugewinnung gemtht
wird, so ergibt sich schon durch diese Anderung der Nutzungsweise eine Umstellung in der
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Subassoziationen:

Varianten:

Lanfende Nr.:

Charalcterarten
Alopecwrws genic:datws
Ranunculws repens
Carex owlpina

Differentialarten der Subassoziationen
Jimcus gerardi
Cayex gracilis

Heteocbaris *niziwmis
Triglodin maritima
Triglocbin palustris
Carex disticba

Poa trivialis
Taraxacum officinale
Trifolium patense
Cerostium caespitoswin
AZopecidr:Ls pratensis
Pbleam pratense
Lolium pe,enne

Differentialarten der Varianten der
Subassoziationen von Heleodiaris uniglumis

Hydrocotyle vulgaris
Stellaria %161<1
Glyceria aq=atica
Phalaris mundinacea

Carex panicea
Ag*fostis vwlgaris
F estuca elatior

Verbands- und Ordnungscharakrer-Arten
Lychnis flos cucidi

Deschampsia caespitosa
Lytbium salicaria
Senecio aqkatica
Cattba palustris
Lysimachia vulgaris
Pedicula is silvatica

Klassencharakter-Arten
T,itolium repens
Cardamine pratensis
Hok:,s lanatws
Festucg rwbra genwino
Rwmex acetosa

Bromus mollis

Halophile Begleiter
Glaux maritima
Lotus corniculatus ten.

Entbraea pul(belia
Odontites litorglis
Tritolium fragiterinn

Begleiter
Agrostis albo,
Potmtilla ansering

Pbragmites commwnis
Agropyrum repens
Galium pal*stre
Leontodon autumnalis
Ran,inci:lus flammula
Poa p,·atensis
Polygonum amphibium
Rbinantbus serotinus
R mex c,ispi,s

P,R <

Subassoziation von Pbalaris arundinaced

A.: Variante von Heleocbaris uniglumis

+ 1 +.1

+ 1 1.1

3.1

1.l
1.1
1.3

+.1
+.2

1.1

1.l

t.1
+.1

+.1
+.1

2.1

+.1
1.l

2.1

1.1

1.1 2.1

t.1
+.2/4 +.3
1.1'/4 +.1

1.l

T

t.1

2.3

r

T

2.3

+.1
2.2

1.3

21 3.1

t.1

1.1
t.11/4

+ 1 +.1
r

r

+.3
r

2.11/4 +.32/4 2.1 3.32/4
+.31/4 2.3 +.2%

r +,1 +.1
+.2 +.2 r +.2

t.1

2.1 +.1 2.1 +.1
t.1 1.1 1.3

1.lY* 1.li/4 .

1.1 1.1

t.1 +.1

1.1 1.1
1.1

+.1
t.1 +.1

t.1 1.1

+.3

3.1

1.l

+.1

1.1

1.1 +.2
r.i/4
r.'/4 +.1

+.3
t.1

Tabelle I. Salzgesellschaften der Hahnenfultwicse
(der Ranunculus repens-Alopecurus geniculatus-Assoziation)

B.: Variante von Corex gracitis

+.1
2.1 2.1

3.1
+.1
+.1

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

+.1
-1-.1

+.1
r

1.1 2.1 2.1
3.1 1.1 +.1
1.1% t.14. t.1'/4
1.1 1.1
1.1 +.1 r

+.1 4.1 1.1
1.1 4.1

+.1
1.2

1.1
+.1
1.12/
t.1

T

+.1
+.2
1.1

+.1
1.1

1.1 +.1 +.1
t.1 2.1'/4 1.11/4 1.1 1.1

+.1
r

+.1
+.1

1.1 t.1
+.2
+.1
t.1
+.1
t.1

-1-.1

r

+.1
2.1

+.1
+.1

+.3
r

t.1
r

t.1
+.2

+.1 +.1
1.1 +.1

t.1
+.1 t.1

2.1 1.1 1.1 2.1 +.1 +.3
1.1 1.1 1.1 2.1 2.1

, 1.11/4 t.11/4 r '/4 1144 1.11/4 2.1
+.1 1.1 +.3
t.1 +.1

t.1
+.1
+.1

11 +1
+1 21

+.1
+.1 +.1
+.1
2.1
+.1

21 tl
+.1
1.1

Subassoziation von Heleocharis uniglumis

C.: Typische Variante

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2.3 1.1 1.1 1.1 +.1
2.3 2.1 4.1 1.1

13 t.1 +.1 +.3 2.3
+.1

+.1
+.2

D.: Variante von Carex panicea

34 35 36 37 38 39

2.3 1.2 2.2 +
11 1.2 + 1.2

31 1.1 2.1 2.1 1.1 +.1
t.1 1.1 t.1 (t) t.1 t.1 1.1

t.1

1.l

+.2
t.l +.1

t.1
t.1

1.1 +.1 1.l +.1
+.1

t.1
+.2 +.2

r +.1

1.l 2.3 +.1 1.1
. t.1 1.1

1.1 +.1 r

t.1
1.3 +.2
..r

t.1
+ r

t.1 3.3 4.3 3.1 1.1 1.1 +.1 +.1 3.1
2.1 r 2.1 r 2.1 1.1 3.1 1.1 t.1 +.1
1.l'/4

. 1.11/4 2.11/4 +.1 1.11/.1 +.11/: t.11/4 +.1
3.1 2.1 it t.1 1.1 1.l 1.1 1.1

2.1 +.1 +.1
r 2.2 2.1 +.1 1.1 1.1 +.1 1.1

t.1 r +.1 1.1
+.2 t.1

. r 4.1 t.1
r +.1 +.1

. I

+.1 +.1
r r +.3

r

+.1

+.1

2.1

t.1

t.1

4.1 1.1 1.1 +.1
r +.3 t.1 1.1

t.11/4 1.11/4 +.11/4 +.12/4

r 1.1 2.1 2.1

+.1 4.1 1.1

r 1.1 +.1
r

+.1 1.1

t.1 3.1 2.1
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Pflanzendecke, zum. mindesten mengenm Eig: Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) und

WeiBklee (Trifolium repens) treten zurlick. An den Binnenland-Salzstellen der nordfriesischen

Marsch fehlt das Weidelgras fast vkillig, obgleich es, wie man an besonders hoch gelegenen
Stellen des beweideten Vorlandes (Anwadises) der Nordseekaste erkennen kann, keines-

wegs besonders salzempEndlicit ist. Der WeiEklee finder sicli auf den Salzwiesen nur in den

trockeneren Varianten in erheblicher Menge (vgl. Tabelle I).

Der Ertrag der Salzwiese ist nur gering, das Heu minderwertig. Oline Satz wurden diese tief-

gel€genen Stellen gute Sd ilfbesdnde und immerhin Massenertrige liefernde Groilseggenwiesen tragen.

Es mu£ aber darauf hingewiesen werden, daE bei einem rechrzeitigen, das heillt fruheren Schnitt der

Salzwiesen der Carex gracilis-Variante ein sehr guter zweiter Sdwitt hereingebracht werden klinnte,
da sie auBerordentlidi schnell nachwachsen. Besonders gering ist begreiflicherweise der Ertrag der trock-

neren Varianten der Salzwiese, und zwar um so geringer, je graller der Anteil an Salzarten und Klein-

seggen (Carex vulgaris und C. panicea) ist.

Die Feststellung von Binnenland-Salzstellen durch die Pllanzensoziologie ist nicht nur

von wissenschaftlicher, sondern auch von hoher praktischer Bedeutung. Der geringe landwirt-

schaftlidle Ertrag dieser recht groBen Salzwiesen wird gesteigert, wenn das uberschlissige Salz

entfernt wird, was mittels Durchspulung mit Niederschlagswasser durchfuhrbar erscheint. Dies

wird eine Aufgabe der bevorstehenden Wasserregelung des Bongsieler Entwdsserungsgebietes
sein. Es durfte indessen niclit zweckmt£ig sein, das im Gebiei fallende und auch das von Osten

einstr6mende Niederschlagswasser noch schneller als bisher abzufiihren. Das Siihwasser in den

oberen Erdschichten verhindert das Aufsteigen des Salzwassers. Wird aber das SuBwasser fort-

gefuhrt, so steigt das Salzwasser nach oben. Insbesondere wird der Torf, auf dem die Satz-

wiesen fuBen, immer weiter Salzwasser in dem Mai£e aus der Tiefe nachsaugen, wie ihm das

oberfitchliche Niederschlagswasser entzogen oder vorenthalten wird. Voraussichtlich wurden

dann simtliche Schilf- und Grolseggenbestdnde des Starrewerker, Langenhorner, Ockholmer

und Waygaarder Kooges la.ngsam von den Salzgesellschaf:en verdraingt werdes
Fiir den Pflanzensoziologen wird die nS:chste Aufgabe darin bestelien, festzustellen, Tvo

und wie weit Salzwiesen sich in anderen Marschgebieten Schleswig-Holsteins ausdellnen. Fer-

ner w ren im Laufe mehrerer Jahre:
1. an Hand von Dauerquadraten das Vordringen der Salzgesellschaften nachzupriifen und

2. vergleichen,:le Untersuchungen uber die Wirtschaf lichkeit der Salzwiesen einerseits und der

Schilfbestinde andererseits anzustellen.

Zu Tabelle I

Ortlichkeit, an der die Aufnahme gewonnen wurde

Lfd. Nr. Aufnalime Nr. Ortlichkeit
1 70 Langenhorner Neuer Koog

Degenerierendes Caricetum gracilis.
2 97 St8rtewerker Koog

Torfgrund. Degenerierendes Caricetum gracilis.
3 96 St6rtewerker Koog

Torf. Degenerierendes Caricetum gracilis.
4 113 Stortewerker Koog

Torfgrund.
5 87 Langenhorner Alter Koog
6 82b Langenhorner Alter Koog
7 88 Langenhorner Alter Koog
8 11 Kleiseer Koog

Torfuntergrund. Degenerierendes Scirpet;im maritimae.

F
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Lfd. Nr. Aufnahme Nr. Ortlichkeit
9 108 Bottschlotter See

Torf. Degenerierendes Caricetum elatae und gracilis.
10 73 Langenhorner Neuer Koog

5-10 cm Klei fiber Torf.
11 16 -Waygaarder Koog

Torf. Degenerierender Scliilfbesrand.
12 17 Waygaarder Koog

Torf. Degenerierender Schilfbestand.
13 836 Bortschlotter See

Torf. Degenerierendes Caricetum gracilis.
14 22a ¤stlich Niebull

Zum StraBenbau ausgehobene Koppel mit Torfgrund. Degenerierender
Schilfbesrand.

15 106 Startewerker Koog
Torf. Degeneriertes Caricetum gracilis.

16 55 Bottschlorter See; auf Torfgrund oder Sand.
17 56 Bottschlotter See

Torf. Dedenerierres Scirpetum mmitimae.
18 54 Bottschlotter See; s. tfd. Nr. 16.

19--21 39abc Kleiseer Koog.
.Im ebemaligen Kleiseer Tief. Eine leichte, bis 30 cm starke Kleidectie
Ober Toi·f oder Talsand.

22 34 Hundebuller Koog
Torf. Kleidedce (60 cm) 1927 zurn Ausbessern des Deiches der Lecker
Au bis auf den Torfgrund abgehoben. 1-2 cm siarker Kleibelag in-

folge der winterlichen Oberschwemmung. Eine Krusre von Salzkristallen!
23 85 Bottschlotter See; s. 1fd. Nr. 16.

24 37a Kleiseer Koog; s. ifd. Nr. 19.
25 93 Ockholmer Koog

Torf unter 15 cm Klei.
26 107 Sciirtewer]fer Koog

Torf. Degeneriertes Caricetum in#ato-vesicariae.
27 41b Dagebuller Koog

Zum Deichbau verwandre Aushubstelle. Leichre Kleidecke uber Torf.
28 44 Dagebuller Koog
29 89 Langenhorner Alter Koog

5 cm Klei uber Torf.
30 6 Bottschlotter Koog

Auf Torf. Benadibart die Subass. v. Pbalaris arundinacea.
31 94 Oct[holmer Koog, Torf,
32 90 Dageballer Koog

15 cm Klei iiber Toi·f.

33 38a Kleiseer Koog; s. 1fd. Nr. 19.

34 38b Kleiseer Koog; s. lfd. Nr. 19.
35--39 Aufnahmen von Prof. Dr. T xen (n i c ht aus Nordfriesland).

40 84 Strandsaum des Bottschlotter Sees
Auf Torfgrund oder Sand.

41 38c Kleiseer Koog; s. 1fd. Nr. 12.
42 8 Juliane-Marienkoog

Die letzten Resre des Kleiseer Tiefs in diesem Koog.
43 7 desgleidien
44 91 Ockholmer Koog

20 cm starke Kleidecke iiber Torf.

45 10 Kleiseer Koog; s. 1fd. Nr. 19-21.
46 9 Kleiseer Koog; s. tfd. Air. 19-21.
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Fernertretenauf:

Verbands- und Ordnungscharakter
in tfd. Nr. 16: ./uncus filiformis;
in lid. Nr. 38: Cirsium palustre;
in lid. Nr. 46: ,/uncus filiformis, Ordis latifolims.

Klassencharakterarten
Cynosurus cristatus in tfd. Nr. 27,36,36,42,43,46.
Bellis perennis in Ifd. Nr. 14, 27, 35, 42, 43.

Antboxantbum odoratum in l£d. Nr. 30, 31, 40, 45, 46.
Ranunculms acer in Ifd. Nr. 37,39,43.

Sympbytum officinale in ifd. Nr. 2,31, 44, 46.

Trifotium dubium in ifd. Nr. 42,43,45.
Wcia cracca in ifd. Nr. 14, 46.

Carum carvi in 1fd. Nr. 39, 43.

Latbyrus pratensis in 1fd. Nr. 39.

Halophile Begleiter
Glaux maritima in tfd. Nr. 8, 17, 21, 28, 45.

Lot:*3 con:iculatus in lfd. Nr. 16,23,27.
Centamium pulfbellum in tfd. NL 15, 26.

Odontites Littoralis in 1fd. Nr. 30, 32.

Trifolium fragifer:4m in lid. Nr. 29.

Begleiter
/uncus articulatus in tfd. Nr. 4, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 35, 39, 40, 45, 46.

Carex vulgaris in 1fd. Nr. 12, 14, 16, 24, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43.

Plantago major in tfd. Ar. 8, 11, 17, 18, 22, 26, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46.

Myosotis palustris in tfd. Nr. 2,3,8, 12, 19, 41, 46.

Berula angustifolia in tfd. Nr. 2,3,8, 12, 25, 31.

Juncus effusus in 1fd. Nr. 4, 14, 18, 22, 38, 39, 43.

Scirpus maritimus in l£d. Nr. 8, 9, 13, 16, 17, 18.

Mentba aquatica in tfd. Nr. 1, 8, 12, 26, 46.

Myosotis caespitosa in ifd. Nr. 1, 2,8,9.

Sagina procumbens in l£d. Ar. 22,26,40,42,43,45.
Scirpus tabernaemontani in tfd. Nr. 8, 9, 11, 12, 17.

Primella vulgaris in 1fd. Nr. 14, 22, 40, 42, 43.
Comarum palustre in 1fd. Nr. 2, 3, 13, 14.

Glyceria #Kitans in Ifd. Nr. 4, 7, 14, 35.
Poa annua in Ifd. Ar. 19, 42, 43, 45, 46.

Rbinantbus minus in Ifd. Nr. 14, 40, 46.
Carex vesicaria in 1fd. Nr. 3, 9, 13.

Eriopborum polyst. iii l£d. Nr. 10, 14, 22.
Oenantbe aquatica iii Ifd. Nr. 11.

Ranunculus sceleratus in ifd. Nr. 19,20, 46.
Veronica se-rpyllifolia in 1£d. Nr. 21, 27, 41, 43.
Cirsium arvense in lid. Nr. 42,43,44.
Equisetum limosum in Ifd. Nr. 1, 14.

Oenanthe fistulosa in ifd. Nr. 24,46.
Rumex bydTolapatbum in tfd. Nr. 3, 12.
Acbilled mifiefolium in 1fd. Nr. 43, 43.
Acorms calamus in lid. Nr. 14.

Carex riparia in tfd. Nr. 1.

Carex Tostrata in lid. -Nr. 3.

Epitobinm paivi#orum in tfd. Nr. 12.

Heleodbaris palastris in lid. Nr. 7.
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Hippuris ·vulgaris in lfd. Nr. 30.
Lysimadia thyysiflora in ifd. Nr. 17.
Scirpus lacustris in ifd. Nr. 8.
Sium latifolium in Ifd. Nr. 24.
Lysimaciia nummul,ria in Jfd. Nr. 39.
Glechoma bederacea in l:td. Nr. 39.
Campanula Yotundifolia in 1fd. Nr. 36.

Tabelle II
Salzwiesen aus der Ranunculus repens-Alopecurus-genicalatus-A ss. Subass.

von Poa trivialis -Association Tx. 1937

vonder Ostseekustennihe

Lfd. Nr. 1
Tagebuch-Nr. der Aufnalimen 39 069

Charakterarten der Halinenfu wiese
Ranunculus repens 1.1

Alopeci us genicatatws 3.1
Differentialarten der Subass. von Poa trividis

Poa tri·vialis 1.1

Atopecurus pratensis
Taraxacum officinate +
TTifoli=m pratense
Cerastium caespitoium

Differentialarten der Variante von Juncus gerardi
JEL#cids germili 1.2
Heleodmis unigiumis r

Triglocbin maritima
Triglodin pal*stris

2

39 141

Zulfd. Nr. lam FuhlenseebeiSchilksee(Kr. Eckernfarde) ferner:
Klassencharakrerarten: Festuca elatior t, F. rubra genuing +, Ranimcidus acer

4.1, Trifolium repens 1.1, Rumex acetosa t, Bellis perennis +; Begleiter: Agrosds
alba +

. Poa annua r, Corex distid,ia (t), Potygonum amphibium terr. t, Piantago ma-

ior r.

Zulf d. Nr. 2 Strandwiese bei Heikendorf (Kr. Plan) ferner:
Klassencharakterarten: Trifolium minus 2

. 2, Holcus lanatus 1. 2, Cynosurus
cristatus 1

. 1, Agrostis alba 1
. 1, Festuca pratensis 1 .1, F. rubra gensina 1 . 1, Trifolium

repens 1
. 1, Alectorolopbws maior + . 2, Antboxantbum odoratwin +

. 2, Bellis perennis
+.1, Pbleum pratense t.1, Ranunculus acer t.1, Rumex acetosa t.1;Verbands-
und Ordnuligscharakterarten: Caltba palustris r, Bromus racemosus r, Lycbnis
flos cuculi r; Begleiter: Lotium perenne 1.1, Pod pratensis 1.1, Polygonum amphi-
bium te,·7.1

. 1, Carex leporing -H
. 1, luncus lamprocarpus t

. 1, Rumex crispus t
. L

Carex vulgaris r, Pbragmites communis r . 1/4, Moos r.
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