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Hoher Wolfstrapp 
Lycopus exaltatus L. f.

Vorblattloses Vermeinkraut 
Thesium ebracteatum Hayne

Schönhaariges Habichtskraut 
Hieracium calodon Tausch ex Peter 

Färber-Meister 
Asperula tinctoria L.

Sand-Sommerwurz 
Orobanche arenaria Borkh.

Torf-Veilchen 
Viola epipsila Ledeb.

Acker-Ringelblume 
Calendula arvensis L.

Flutende Schuppensimse
Isolepis fluitans (L.) R. Br.

Mauer-Glaskraut
Parietaria judaica L.

Breitblättriges Laserkraut
Laserpitium latifolium L.

Wasser-Dickblatt
Crassula aquatica (L.) Schönland

Wunder-Veilchen 
Viola mirabilis L.

Berg-Aster 
Aster amellus L.

Geflecktes Sandröschen 
Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Schmielenhafer 
Ventenata dubia (Leers) Coss.

Europäischer Fadenenzian 
Cicendia filiformis (L.) Delarbre.

Weiden-Lattich 
Lactuca saligna L.

Bastard-Mohn 
Papaver hybridum L.

Große Sommerwurz 
Orobanche elatior Sutton

Kleines Nixkraut 
Najas minor All.

Steppen-Wolfsmilch 
Euphorbia seguieriana Neck.

vor 1899

1892 18941878vor 18701867

Grünblütiges Leimkraut
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

18461842

vor 1899

1893 189818881884184818441806 1868

Distel-Sommerwurz
Orobanche reticulata Wallr.

1879

Ästige Sommerwurz
Orobanche ramosa L.

Sumpf-Heusenkraut 
Ludwigia palustris (L.) Elliott

1869

Roggen-Gerste
Hordeum secalinum Schreb.
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1902

Quellgras
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.

Schlitzblättrige Schwarzwurzel
Scorzonera laciniata L.

Einknolle
Herminium monorchis (L.) R. Br.

Grauscheidiges Federgras 
Stipa pennata L.

vor 1900

Liegnitzer Brombeere 
Rubus lignicensis Figert

Stumpfe Segge 
Carex obtusata Lilj.

1906 1909
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192619241922

Langblättriges  
Laichkraut 
Potamogeton praelongus Wulfen.

1911 1913

Flachs-Seide 
Cuscuta epilinum Weihe

Großes Windröschen 
Anemone sylvestris L.

Acker-Meister 
Asperula arvensis L.

Eiblättriges Tännelkraut 
Kickxia spuria (L.) Dumort.

Gewöhnlicher Andorn 
Marrubium vulgare L.

Sand-Veilchen 
Viola rupestris F. W. Schmidt

Kleines Zweiblatt 
Listera cordata (L.) R. Br.

Mittelmärkische Nachtkerze 
Oenothera mediomarchica Hudziok

Salz-Steinklee 
Melilotus dentatus  
(Waldst. & Kit.) Pers.

Ockergelber Klee 
Trifolium ochroleucon Huds.

Hohes Veilchen 
Viola elatior Fr.

Taumel-Lolch 
Lolium temulentum L.

Bleicher Schöterich
Erysimum crepidifolium Rchb.

1921

Sumpf-Siegwurz
Gladiolus palustris Gaudin

Duftendes Mariengras
Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.

1916

Gelber Zahntrost
Odontites luteus (L.) Clairv.

1925

Bayerisches Vermeinkraut 
Thesium bavarum Schrank

Englischer Hautfarn
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.

Mittleres Vermeinkraut 
Thesium linophyllon L.

Wohlriechende Händelwurz
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Sumpf-Knabenkraut
Orchis palustris Jacq. Sumpf-Engelwurz 

Angelica palustris (Besser) Hoffm.
Hartgras 
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.

Aufrechte Weißmiere
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn.,  
B. Mey. & Scherb.

Wollköpfige Kratzdistel 
Cirsium eriophorum (L.) Scop.

19551952ca. 194819441938

1942 ca. 1949

1964

Gewöhnliche  
Hirschzunge 
Asplenium scolopendrium L.

Klebrige Miere 
Minuartia viscosa (Schreb.)  
Schinz & Thell.

Sand-Silberscharte 
Jurinea cyanoides (L.) Rchb.

Südliches Mariengras
Hierochloe australis (Schrad.)  
Roem. & Schult.

Dichtes Laichkraut 
Groenlandia densa (L.) Fourr.

1940

Südlicher Wimperfarn
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

Kreuz-Enzian
Gentiana cruciata L.

Sumpf-Hartheu
Hypericum elodes L.

1935

Frühlings-Enzian
Gentiana verna L.

Korn-Rade
Agrostemma githago L.

Glattes Brillenschötchen 
Biscutella laevigata L.

1985

1981

Sand-Binse 
Juncus tenageia  
Ehrh. ex L. f. 

Acker-Ziest
Stachys arvensis (L.) L.

1999

Wald-Igelsame 
Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke

Ysopblättriger Weiderich 
Lythrum hyssopifolia L.

Borstige Glockenblume
Campanula cervicaria L.

Wohlriechender Schöterich 
Erysimum odoratum Ehrh.

Dänischer Tragant 
Astragalus danicus Retz.

Salzbunge 
Samolus valerandi L.

Schweizer Moosfarn 
Selaginella helvetica (L.) Spring

Dreihörniges Labkraut 
Galium tricornutum Dandy

Angenehme Brombeere 
Rubus gratus Focke

Kiefernwald-Brombeere 
Rubus pinicola H. Hofm.

Mittleres Wintergrün 
Pyrola media Sw.

Blauer Gauchheil 
Anagallis foemina Mill.

19951987

Glänzender Storchschnabel 
Geranium lucidum L.

Acker-Knorpelkraut 
Polycnemum arvense L.

Lanzettblättriges Weidenröschen 
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

1986

Purpur-Klee 
Trifolium rubens L.

1971

Unähnliche Haselblattbrombeere 
Rubus dissimulans Lindeb.

Flutender Sellerie 
Helosciadium inundatum  
(L.) W. D. J. Koch

Rosen-Melde
Atriplex rosea L.

Quirl-Tännel 
Elatine alsinastrum L.

19981997

Kamm-Wachtelweizen 
Melampyrum cristatum L.

1990

1991

vor 1989 1989 2015

Deutscher  
Fransenenzian
Gentianella germanica (Willd.) Börner 

1965

Knotiges Mastkraut 
Sagina nodosa (L.) Fenzl 

Graue Skabiose 
Scabiosa canescens Waldst. & Kit. 

Weiße Sommerwurz 
Orobanche alba Stephan ex Willd.

Ohrlöffel-Leimkraut 
Silene otites (L.) Wibel

1988

Alpen-Klappertopf 
Rhinanthus pulcher Schummel

Sumpf-Platterbse 
Lathyrus palustris L.

Saat-Wucherblume 
Glebionis segetum (L.) Fourn.

1976
  1953

Buntes Perlgras 
Melica picta K. Koch

Hügel-Veilchen 
Viola collina Besser

1954 1957 1963um 1960 1966 19801968

1950

ca.1950

Draht-Segge 
Carex diandra Schrank

Acker-Leinkraut 
Linaria arvensis (L.) Desf.

Bremberger Brombeere 
Rubus tabanimontanus Figert

Behaartköpfiges Mausohrhabichtskraut
Pilosella chaetocephala (H. Hofm.) Holub

Kelch-Simsenlilie 
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Barbers Brombeere
Rubus barberi H. E. Weber

Herbst-Wendelorchis
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Großblütige Braunelle
Prunella grandiflora (L.) Scholler

Stachelspitziges Laichkraut
Potamogeton friesii Rupr.

Gelbe Sommerwurz
Orobanche lutea Baumg.

Blattloser Widerbart
Epipogium aphyllum Sw.

1910

um 1910

1914

19191907

1936 19451943

Trauben-Trespe 
Bromus racemosus L.

1986

Sichelblättriges Hasenohr 
Bupleurum falcatum L.

1995

Breitblättrige Haftdolde 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

Vielteilige Mondraute 
Botrychium multifidum  
(S. G. Gmel.) Rupr.

Lein-Lolch 
Lolium remotum Schrank

Gewöhnlicher Venuskamm 
Scandix pecten-veneris L.

Brauns Schildfarn 
Polystichum braunii (Spenn.) Fée

1960

Zwerg-Schwertlilie 
Iris pumila L.

Strand-Dreizack 
Triglochin maritimum L.

Saat-Kuhnelke 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert

Gezähnter Leindotter 
Camelina alyssum (Mill.) Thell.

Bocks-Hauhechel 
Ononis arvensis L.

Wenigblütige Sumpfsimse 
Eleocharis quinqueflora  
(Hartmann) O. Schwarz

Sumpf-Weichwurz
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Feld-Fransenenzian 
Gentianella campestris (L.) Börner

Gelbe Witwenblume 
Knautia kitaibelii (Schult.) Borbás

Rotes Waldvögelein 
Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Zweihäusige Segge 
Carex dioica L.

Norwegisches Ruhrkraut 
Gnaphalium norvegicum Gunnerus

Sumpf-Kreuzblümchen 
Polygala amarella Crantz

1963

Abgebissener Pippau 
Crepis praemorsa (L.) Walther

Echter Steinsame
Lithospermum officinale L.

Möhren-Haftdolde 
Caucalis platycarpos L.

Gerards Gänsekresse 
Arabis nemorensis (Hoffm.) W. D. J. Koch

Nördlicher Mannsschild 
Androsace septentrionalis L.

Gewöhnliche Brombeere 
Rubus vulgaris Weihe & Nees

19621959

Blasenbinse 
Scheuchzeria palustris L.

1978

1967 1972 19741969

Mauer-Felsenblümchen 
Draba muralis L.

Ruten-Lattich 
Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl

  1949ca 1949

Böhmischer  
Storchschnabel 
Geranium bohemicum L.

1939

Wanzen-Knabenkraut
Orchis coriophora L.

Felsen-Goldstern
Gagea saxatilis (Mert. & W. D. J. Koch)  
Schult. & Schult. f.

Kleine Wachsblume
Cerinthe minor L.

Sumpf-Glanzkraut
Liparis loeselii (L.) Rich.

Einjähriger Ziest
Stachys annua (L.) L.

Steife Golddistel
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.

Ästiger Schachtelhalm
Equisetum ramosissimum Desf.

Dreizähniges Knabenkraut
Orchis tridentata Scop.

Flügel-Ginster
Genista sagittalis L.

Böhmische Sommerwurz
Orobanche bohemica Čelak.

Schmalblättriges Lungenkraut
Pulmonaria angustifolia L.

Gelbes Zypergras
Cyperus flavescens L.

Behaarte Fetthenne
Sedum villosum L.

Bitteres Kreuzblümchen
Polygala amara L.

1935

19341929

Echter Fransenenzian 
Gentianopsis ciliata (L.) Ma

Straßen-Gänsefuß 
Chenopodium urbicum L.

Frühlings-Küchenschelle 
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.

1932um 1932

Schwarze Binse 
Juncus atratus Krock.

vor 1921

Gabeliges Habichtskraut
Hieracium bifidum Kit. ex Hornem.

Rostrotes Kopfried
Schoenus ferrugineus L.

2015

2014
Fliegen-Ragwurz
Ophrys insectifera L.

Acker-Schwarzkümmel
Nigella arvensis L.

Gefurchtes Rapünzchen
Valerianella rimosa Bastard

Polei Minze
Mentha pulegium L.

Rote Kugelorchis 
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.

Gelbliches Filzkraut
Filago lutescens Jord.

Deutsche Filzkraut
Filago germanica (L.) Huds.
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Hoher Wolfstrapp 
Lycopus exaltatus L. f.

Vorblattloses Vermeinkraut 
Thesium ebracteatum Hayne

Schönhaariges Habichtskraut 
Hieracium calodon Tausch ex Peter 

Färber-Meister 
Asperula tinctoria L.

Sand-Sommerwurz 
Orobanche arenaria Borkh.

Torf-Veilchen 
Viola epipsila Ledeb.

Acker-Ringelblume 
Calendula arvensis L.

Flutende Schuppensimse
Isolepis fluitans (L.) R. Br.

Mauer-Glaskraut
Parietaria judaica L.

Breitblättriges Laserkraut
Laserpitium latifolium L.

Wasser-Dickblatt
Crassula aquatica (L.) Schönland

Wunder-Veilchen 
Viola mirabilis L.

Berg-Aster 
Aster amellus L.

Geflecktes Sandröschen 
Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Schmielenhafer 
Ventenata dubia (Leers) Coss.

Europäischer Fadenenzian 
Cicendia filiformis (L.) Delarbre.

Weiden-Lattich 
Lactuca saligna L.

Bastard-Mohn 
Papaver hybridum L.

Große Sommerwurz 
Orobanche elatior Sutton

Kleines Nixkraut 
Najas minor All.

Steppen-Wolfsmilch 
Euphorbia seguieriana Neck.

Rauer Kranzenzian 
Gentianella aspera  
Dostál ex Skalicky et al.

vor 1899

1892 18941878vor 18701867

Grünblütiges Leimkraut
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

18461842

vor 1899

1893 189818881884184818441806 1868

Distel-Sommerwurz
Orobanche reticulata Wallr.

1879

Ästige Sommerwurz
Orobanche ramosa L.

Sumpf-Heusenkraut 
Ludwigia palustris (L.) Elliott

1869

Roggen-Gerste
Hordeum secalinum Schreb.
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1902

Quellgras
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.

Schlitzblättrige Schwarzwurzel
Scorzonera laciniata L.

Einknolle
Herminium monorchis (L.) R. Br.

Grauscheidiges Federgras 
Stipa pennata L.

vor 1900

Liegnitzer Brombeere 
Rubus lignicensis Figert

Stumpfe Segge 
Carex obtusata Lilj.

1906 1909
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192619241922

Langblättriges  
Laichkraut 
Potamogeton praelongus Wulfen.

1911 1913

Flachs-Seide 
Cuscuta epilinum Weihe

Großes Windröschen 
Anemone sylvestris L.

Acker-Meister 
Asperula arvensis L.

Eiblättriges Tännelkraut 
Kickxia spuria (L.) Dumort.

Gewöhnlicher Andorn 
Marrubium vulgare L.

Sand-Veilchen 
Viola rupestris F. W. Schmidt

Kleines Zweiblatt 
Listera cordata (L.) R. Br.

Mittelmärkische Nachtkerze 
Oenothera mediomarchica Hudziok

Salz-Steinklee 
Melilotus dentatus  
(Waldst. & Kit.) Pers.

Ockergelber Klee 
Trifolium ochroleucon Huds.

Hohes Veilchen 
Viola elatior Fr.

Taumel-Lolch 
Lolium temulentum L.

Bleicher Schöterich
Erysimum crepidifolium Rchb.

1921

Sumpf-Siegwurz
Gladiolus palustris Gaudin

Duftendes Mariengras
Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.

1916

Gelber Zahntrost
Odontites luteus (L.) Clairv.

1925

Bayerisches Vermeinkraut 
Thesium bavarum Schrank

Englischer Hautfarn
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.

Mittleres Vermeinkraut 
Thesium linophyllon L.

Wohlriechende Händelwurz
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Sumpf-Knabenkraut
Orchis palustris Jacq. Sumpf-Engelwurz 

Angelica palustris (Besser) Hoffm.
Hartgras 
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.

Aufrechte Weißmiere
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn.,  
B. Mey. & Scherb.

Wollköpfige Kratzdistel 
Cirsium eriophorum (L.) Scop.

19551952ca. 194819441938

1942 ca. 1949

1964

Gewöhnliche  
Hirschzunge 
Asplenium scolopendrium L.

Klebrige Miere 
Minuartia viscosa (Schreb.)  
Schinz & Thell.

Sand-Silberscharte 
Jurinea cyanoides (L.) Rchb.

Südliches Mariengras
Hierochloe australis (Schrad.)  
Roem. & Schult.

Dichtes Laichkraut 
Groenlandia densa (L.) Fourr.

1940

Südlicher Wimperfarn
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

Kreuz-Enzian
Gentiana cruciata L.

Sumpf-Hartheu
Hypericum elodes L.

1935

Frühlings-Enzian
Gentiana verna L.

Korn-Rade
Agrostemma githago L.

Glattes Brillenschötchen 
Biscutella laevigata L.

1985

1981

Sand-Binse 
Juncus tenageia  
Ehrh. ex L. f. 

Acker-Ziest
Stachys arvensis (L.) L.

1999

Wald-Igelsame 
Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke

Ysopblättriger Weiderich 
Lythrum hyssopifolia L.

Borstige Glockenblume
Campanula cervicaria L.

Wohlriechender Schöterich 
Erysimum odoratum Ehrh.

Dänischer Tragant 
Astragalus danicus Retz.

Salzbunge 
Samolus valerandi L.

Schweizer Moosfarn 
Selaginella helvetica (L.) Spring

Dreihörniges Labkraut 
Galium tricornutum Dandy

Angenehme Brombeere 
Rubus gratus Focke

Kiefernwald-Brombeere 
Rubus pinicola H. Hofm.

Mittleres Wintergrün 
Pyrola media Sw.

Blauer Gauchheil 
Anagallis foemina Mill.

19951987

Glänzender Storchschnabel 
Geranium lucidum L.

Acker-Knorpelkraut 
Polycnemum arvense L.

Lanzettblättriges Weidenröschen 
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

1986

Purpur-Klee 
Trifolium rubens L.

1971

Unähnliche Haselblattbrombeere 
Rubus dissimulans Lindeb.

Flutender Sellerie 
Helosciadium inundatum  
(L.) W. D. J. Koch

Rosen-Melde
Atriplex rosea L.

Quirl-Tännel 
Elatine alsinastrum L.

19981997

Kamm-Wachtelweizen 
Melampyrum cristatum L.

1990

1991

vor 1989 1989 2015

Deutscher  
Fransenenzian
Gentianella germanica (Willd.) Börner 

1965

Knotiges Mastkraut 
Sagina nodosa (L.) Fenzl 

Graue Skabiose 
Scabiosa canescens Waldst. & Kit. 

Weiße Sommerwurz 
Orobanche alba Stephan ex Willd.

Ohrlöffel-Leimkraut 
Silene otites (L.) Wibel

1988

Alpen-Klappertopf 
Rhinanthus pulcher Schummel

Sumpf-Platterbse 
Lathyrus palustris L.

Saat-Wucherblume 
Glebionis segetum (L.) Fourn.

1976
  1953

Buntes Perlgras 
Melica picta K. Koch

Hügel-Veilchen 
Viola collina Besser

1954 1957 1963um 1960 1966 19801968

1950

ca.1950

Draht-Segge 
Carex diandra Schrank

Acker-Leinkraut 
Linaria arvensis (L.) Desf.

Bremberger Brombeere 
Rubus tabanimontanus Figert

Behaartköpfiges Mausohrhabichtskraut
Pilosella chaetocephala (H. Hofm.) Holub

Kelch-Simsenlilie 
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Barbers Brombeere
Rubus barberi H. E. Weber

Herbst-Wendelorchis
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Großblütige Braunelle
Prunella grandiflora (L.) Scholler

Stachelspitziges Laichkraut
Potamogeton friesii Rupr.

Gelbe Sommerwurz
Orobanche lutea Baumg.

Blattloser Widerbart
Epipogium aphyllum Sw.

1910

um 1910

1914

19191907

1936 19451943

Trauben-Trespe 
Bromus racemosus L.

1986

Sichelblättriges Hasenohr 
Bupleurum falcatum L.

1995

Breitblättrige Haftdolde 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

Vielteilige Mondraute 
Botrychium multifidum  
(S. G. Gmel.) Rupr.

Lein-Lolch 
Lolium remotum Schrank

Gewöhnlicher Venuskamm 
Scandix pecten-veneris L.

Brauns Schildfarn 
Polystichum braunii (Spenn.) Fée

1960

Zwerg-Schwertlilie 
Iris pumila L.

Strand-Dreizack 
Triglochin maritimum L.

Saat-Kuhnelke 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert

Gezähnter Leindotter 
Camelina alyssum (Mill.) Thell.

Bocks-Hauhechel 
Ononis arvensis L.

Wenigblütige Sumpfsimse 
Eleocharis quinqueflora  
(Hartmann) O. Schwarz

Sumpf-Weichwurz
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Feld-Fransenenzian 
Gentianella campestris (L.) Börner

Gelbe Witwenblume 
Knautia kitaibelii (Schult.) Borbás

Rotes Waldvögelein 
Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Zweihäusige Segge 
Carex dioica L.

Norwegisches Ruhrkraut 
Gnaphalium norvegicum Gunnerus

Sumpf-Kreuzblümchen 
Polygala amarella Crantz

1963

Abgebissener Pippau 
Crepis praemorsa (L.) Walther

Echter Steinsame
Lithospermum officinale L.

Möhren-Haftdolde 
Caucalis platycarpos L.

Gerards Gänsekresse 
Arabis nemorensis (Hoffm.) W. D. J. Koch

Nördlicher Mannsschild 
Androsace septentrionalis L.

Gewöhnliche Brombeere 
Rubus vulgaris Weihe & Nees

19621959

Blasenbinse 
Scheuchzeria palustris L.

1978

1967 1972 19741969

Mauer-Felsenblümchen 
Draba muralis L.

Ruten-Lattich 
Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl

  1949ca 1949

Böhmischer  
Storchschnabel 
Geranium bohemicum L.

1939

Wanzen-Knabenkraut
Orchis coriophora L.

Felsen-Goldstern
Gagea saxatilis (Mert. & W. D. J. Koch)  
Schult. & Schult. f.

Kleine Wachsblume
Cerinthe minor L.

Sumpf-Glanzkraut
Liparis loeselii (L.) Rich.

Einjähriger Ziest
Stachys annua (L.) L.

Steife Golddistel
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.

Ästiger Schachtelhalm
Equisetum ramosissimum Desf.

Dreizähniges Knabenkraut
Orchis tridentata Scop.

Flügel-Ginster
Genista sagittalis L.

Böhmische Sommerwurz
Orobanche bohemica Čelak.

Schmalblättriges Lungenkraut
Pulmonaria angustifolia L.

Gelbes Zypergras
Cyperus flavescens L.

Behaarte Fetthenne
Sedum villosum L.

Bitteres Kreuzblümchen
Polygala amara L.

1935

19341929

Echter Fransenenzian 
Gentianopsis ciliata (L.) Ma

Straßen-Gänsefuß 
Chenopodium urbicum L.

Frühlings-Küchenschelle 
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.

1932um 1932

Schwarze Binse 
Juncus atratus Krock.

vor 1921

Gabeliges Habichtskraut
Hieracium bifidum Kit. ex Hornem.

Rostrotes Kopfried
Schoenus ferrugineus L.

2015

2014
Fliegen-Ragwurz
Ophrys insectifera L.

Acker-Schwarzkümmel
Nigella arvensis L.

Gefurchtes Rapünzchen
Valerianella rimosa Bastard

Polei Minze
Mentha pulegium L.

Rote Kugelorchis 
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.

Gelbliches Filzkraut
Filago lutescens Jord.

Deutsche Filzkraut
Filago germanica (L.) Huds.

ZEITSTRAHL PFLANZENSTERBEN

Auschnitt
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Artensterben  
in Sachsen

9. Fritzsche,M., Nuß, M. (2017) Knautien-Sandbiene (Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775)) https://www.insekten-sachsen.de/Pages/TaxonomyBrowser.aspx?id=231450 18.09.19 21.17 Uhr 
10. Richter, F., Grätz, C. (2018) Leitfaden für Wiederansiedlung und Populationsstützung von Pflanzen in Sachsen, Ansiedeln von Wildpflanzen –Leitfaden für Sachsen
11. Schriftenreihe. Heft 1/2018. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), S. 5 
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Umgangssprachlich wird unter dem Begriff Aussterben das unwiderrufliche Verschwinden einer 
Art verstanden. Der Zustand wird erreicht, wenn das letzte Individuum der Art stirbt. Dabei wird 
eine Art als Fortpflanzungseinheit festgelegt. In der Ökologie hingegen wird das Aussterben im  
Bezugsraum betrachtet und somit in lokales und globales Aussterben unterschieden. Wie sich eine 
Art in ihrer Aussterbedynamik verhält, hängt stark von dem Verbreitungsgebiet ab. Arten, die  
besonders selten sind, da sie in einem kleinen Gebiet vorkommen, sterben rasch global aus.  
Wohingegen bei Arten mit einem weiten Verbreitungsgebiet normalerweise zuerst lokale  
Bestände zusammenbrechen und die Art immer seltener wird, bis sie die kritische Populations
größe erreicht und auch global als ausgestorben gilt.

Bei ausdauernden Farn und Samenpflanzen wird die Mindestpopulationsgröße auf 100 Individu
en festgelegt, im Gegensatz zu ein und zweijährigen Pflanzen, bei denen Populationsgrößen erst  
ab 1000 Individuen als stabil eingestuft werden. Die kleineren Populationen sind anfälliger für  
Umweltveränderungen und Katastrophen. Sobald die Mindestpopulationsgröße unterschritten ist,  
ist die Chance auf das Überleben sehr gering, da die Arten durch Inzuchteffekte geschwächt  
werden.

Die Rote Liste

Die Rote Liste ist eine allgemein anerkannte, wissenschaftliche Analyse zur Beurteilung der  
Gefährdung der Artenvielfalt (Bundesamt für Naturschutz, 1998). Es gibt verschiedene Rote  
Listen: die internationale Rote Liste des IUCN, die deutschlandweite Rote Liste des Umwelt
bundesamts und jeweils Rote Listen der Bundesländer, um die regionalen Besonderheiten  
der Länder zu untersuchen.

Lokales und globales Aussterben

Das Aussterben von Arten kann nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. In Folge von  
ökologischen Verbindungen und Abhängigkeiten kann es zu Co-Extinktion, auch Schneeball-
prinzip genannt, kommen. Dies beschreibt, wie in Folge des Verschwindens einer Art das Aus-
sterben von anderen Arten ausgelöst wird. 

Bereits das verringerte Auftreten einer Art kann Co-Extink-
tion für andere auslösen. Durch statistische Modellierung 
konnte festgestellt werden, dass Co-Extinktion eine treiben-
de Kraft hinter dem Verlust von Biodiversität ist. Im Extrem-
fall können ganze Ökosysteme bei Aussterbeereignissen zu-
sammenbrechen. Daher sind auch nicht bedrohte Arten vom 
Artensterben betroffen. Infolgedessen kann das Aussterben 
von Pflanzen katastrophale Folgen für andere Arten haben, 
beispielsweise auf herbivore Insekten, da diese häufig auf   

                einzelne Pflanzen spezialisiert sind.

Ein heimischer Vertreter ist die Knautien- 
Sandbiene Andrena hattorfiana. Sie ist ein  
Pollenspezialist und sammelt Pollen für ihre  
Larven auf der Wiesen-Witwenblume  
(Knautia arvensis). In Sachsen ist die Art  
laut Roter Liste gefährdet. 

Co-Extinktion, das Schneeballprinzip

Kategorien 
der sächsischen Roten Liste

0 - Ausgestorben oder verschollen

  keine wildlebenden Populationen  
  mehr bekannt, bzw. aus dem      
  Bezugsraum verschwunden

1 - Vom Aussterben bedroht

  Bedrohung so schwerwiegend, dass    
  es in absehbarer Zeit zum Aussterben   
  kommen wird, falls die Gefährdungs-  
  ursachen fortbestehen

2 - Stark gefährdet

  Umfang der Arten ist erheblich zurück -  
  gegangen oder durch laufende, bzw.  
  absehbare Konsequenzen menschlichen  
  Handelns bedroht

3 - Gefährdet

  Arten, deren Bestände merklich zu-    
  rückgegangen oder durch laufende    
  bzw. absehbare menschliche  
  Einwirkungen bedroht sind

G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes

  Arten sind gefährdet, was sich in einzelnen  
  Untersuchungen erkennen lässt,     
  jedoch reichen die vorliegenden     
  Informationen nicht für eine exakte  
  Einordnung in die Kategorien 1 bis 3 aus.

R - Extrem selten

  Arten sind extrem selten, bzw. kommen   
  nur sehr lokal vor, aber ihre Bestände  
  haben in der Summe weder lang- noch   
  kurzfristig abgenommen

  extrem selten im Bezugsraum: nur ein bis  
  vier Fundorte 

D - Daten unzureichend

  vorhandene Informationen zu  
  Verbreitung, Biologie und Gefährdung  
	 	 unzureichend	wenn	die	Art	bisher	häufig		
  übersehen, nicht unterschieden oder erst  
  vor kurzer Zeit taxonomisch untersucht   
  wurde

* - Ungefährdet

  als nicht gefährdet eingestuft, wenn ihre  
  Bestände zugenommen haben, stabil  
  vorliegen oder in so geringem Maße  
  zurückgegangen sind, dass sie nicht  
  mindestens in Kategorie V (verringerte  
  genetische Variabilität) eingestuft  
  werden müssen

    - Nicht bewertet

  keine Gefährdungsanalyse für diese Arten  
  durch die Rote Liste und Artenliste   
  durchgeführt

Zustand der Farn- und Samenpflanzen

Nicht bewertet / Ungefährdet (D,*)

Rückläufig	

Akut vom Aussterben bedroht (1-3)

Ausgestorben oder Verschollen ( )
50 %

23 % 
10 % 

17 % 

Derzeitige Flora und ihre Bedrohungen
Sachsen erlebt wie große Teile der Welt derzeit  

ein rasantes Artensterben. In Sachsen sind 743 Arten  
gefährdet oder bereits vom Aussterben bedroht.  

In Deutschland wird bereits ca. jede dritte  
Wildpflanze als bedroht eingestuft 

(Bundesamt für Naturschutz, 2018).  
 

Andrena hattorfiana
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Klima

Klimawandel
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ingimage: Hintergrundbild
Dr. Johannes Franke: Klimatische Bedingungen in Sachsen seit 1881
Valeria Bobke: Auswirkungen des Klimawandels

Die aktuelle sächsische Vegetation ist  
an die klimatischen Bedingungen ihres  
jeweiligen Standortes angepasst. 

Aufgrund des angenommenen Temperatur
anstiegs in Verbindung mit Extremwetter
ereignissen (Stark regen, Dürre) in den 
nächsten Jahren, muss mit einem erhöhten 
Pflanzensterben gerechnet werden, weil die 
Verschiebung der Vegetationszonen die na
türliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
vieler Arten überschreitet und diese sich 
nicht schnell genug akklimatisieren können. 

Da die verschiedenen Faktoren, die zum Aus
sterben einer Population oder einer ganzen 
Art führen, miteinander verflochten sind, ist 
eine zukünftige Bedrohung schwer vorherzu
sagen. So führen beispielsweise habitatun
typische Hitze kombiniert mit Trockenheit  
zu verstärkten Schäden in Pflanzenpopulatio
nen, da die verschiedenen Schutzmechanis
men der Pflanzen sich teilweise negativ  
bedingen.

Der Einfluss des Klimawandels könnte in 
den nächsten Jahrzehnten in Sachsen eben
so stark die Vegetation bedrohen wie direkte 
Habitatverluste durch z. B. Versiegelung von 
Flächen oder Entwässerung von Mooren.

Dabei sind nicht alle Pflanzen und Regionen 
in Sachsen gleich betroffen. Wärmeliebende 
Arten können aus den Veränderungen Nut
zen ziehen.

Das ist besonders im Vergleich von Bergland 
und Tiefland sichtbar. So profitieren die wär
meliebenden Arten im Tiefland, während die 
vermehrt kühlfeucht liebenden Arten  
gefährdet werden.

Die Vegetation im Klimawandel

Auch der erhöhte CO2-Gehalt der Atmo-
sphäre scheint Auswirkungen auf die  
Physiologie der Pflanzen zu haben. Die  
Assimilationsleitstung wird erhöht und 
durch den sogenannten CO2-Düngeeffekt  
kommt es zu einem verstärkten Wachstum. 
Die Struktur und die Zusammensetzung des 
Gewebes ändert sich. Dies hat wiederum  
induzierte Auswirkungen auf Herbivore, 
was zu bislang unbekannten Veränderun-
gen in Ökosystem führen könnte.

CO2-Anstieg in der Atmosphäre 
verändert die Pflanzen

Intakte naturnahe Ökosysteme wie Wälder, Heiden oder Moore tolerieren gewisse Tempera-
turschwankungen und wirken gleichzeitig als CO2-Senken und Extremwetter-abschwächend.

Wälder und Moore binden Kohlenstoffdioxid. Sie sind aber aufgrund ihrer langsamen Entwick-
lung anfällig gegenüber Veränderungen. Die im Vergleich zur letzten Eiszeit hohe Geschwindig-
keit der Klimaänderung droht das Anpassungsvermögen von Wäldern zu überfordern, beson-
ders in niederschlagsarmen Gegenden mit Nadelholzbeständen wie in Nordostdeutschland. 

Artenreiche Ökosysteme haben ein höheres Potenzial, sich an veränderte Klima bedingungen 
anzupassen, da sogenannte Stellvertreter-Arten die Funktion von möglicherweise ausfallenden 
Arten übernehmen können. 

Somit verliert die Lebensgemeinschaft weniger Produktivität, ist weniger anfällig und zeigt sich 
insgesamt robuster.

Naturnahe Ökosysteme  
als Katastrophenschutz

Klimatische Bedingungen in Sachsen seit 1881
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Klimaprojektion: 
WEREX-V-Ensemble (2011) 

erstellt: LfULG (2019) 

Beobachtung: 
Deutscher Wetterdienst 

Sachsen befindet sich im maritimen westeuropäischen sowie im kontinentalen  
osteuropäischen Klima. Eine klimatische Veränderung seit 1981 ist bei Parametern  
wie der durchschnitt lichen Luft temperatur zu sehen. 
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gefördert werden

Arten die durch eine Tiederschlagsarmut voraussichtlich  
gefördert werden  

Arten die durch eine Niederschlagsarmut voraussichtlich
zurückgehen

Artenanzahl in Prozent

Auswirkungen des Klimawandels
Betrachtung von 60 % der Gefäßpflanzen im Tiefland Sachsens

Arten, die durch eine Niederschlagsarmut  
voraussichtlich zurückgehen

Arten, die durch eine Niederschlagsarmut  
voraussichtlich gefördert werden

Arten, die durch einen Temperatur anstieg  
voraussichtlich gefördert werden

Auswirkungen des Klimawandels
Betrachtung von 60 % der Gefäßpflanzen im Tiefland Sachsens

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Arten die durch Temperaturanstieg
vorraussichtlich zurückgehen

Arten die durch Temperaturanstieg
vorraussichtlich gefördert werden

Arten die durch Niederschlagsarmut
vorraussichtlich zurückgehen

Arten die durch Niederschlagsarmut
vorraussichtlich gefördert werden

Artenzahl in Prozent

Auswirkungen des Klimawandels
Betrachtung von 60 % der Gefäßpflanzen des 

Sächsischen Berglandes
Auswirkungen des Klimawandels

Betrachtung von 60 % der Gefäßpflanzen des Sächsischen Berglandes

Arten, die durch eine Niederschlags-
armut voraussichtlich gefördert  
werden

Arten, die durch eine Niederschlags-
armut voraussichtlich zurückgehen

Arten, die durch Temperaturanstieg 
voraussichtlich gefördert werden

Arten, die durch Temperatur anstieg 
voraussichtlich zurückgehen

Artenzahl in Prozent Artenzahl in Prozent



6

1. Bundesamt für Naturschutz (2017) Agarreport 2017. Bundesminesterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB).  
	 Bonn	-	Bad	Godesberg	Juni	2017,	1.	Auflage.	S.	6-9.
2. Dr.	iur.	Stefan	Möckel,	Prof.	Dr.	iur.	Wolfgang	Köck,	M.Sc.	Cordula	Rutz,	Dipl.-Ing.agr.	Jörg	Schramek,	(2014)	Rechtliche	 
	 und	andere	Instrumente	für	vermehrten	Umweltschutz	in	der	Landwirtschaft.	Umweltbundesamt.	S.	34-37.
3.	 Meyer,	S.,	Hilbig,	W.,	Steffen,	K.,	Schuch,	S.	(2013)	Ackerwildkrautschutz	–	Eine	Bibliographie	–.	 
	 Bundesamt	für	Naturschutz	Bundes	ministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	(BMEL)	.	S.	10-27.
4.	 Bundesamt	für	Naturschutz,	(Mai	2015)	Artenschutz-Report	2015.	Tiere	und	Pflanzen	in	Deutschland.	Bonn.	S.	33-35.
5. Sanders,	J.,	Heß,	J.	(2919)	(Hrsg.)	Leistungen	des	ökologischen	Landbaus	für	Umwelt	und	Gesellschaft.	Thünen	Report	65	Johann	Heinrich	von	Thünen-Instut.	S.	130-131.
6.	 Hilbig,	W.	(1967)	Die	Unkrautbestände	der	mitteldeutschen	Weinberge.	Institut	für	Systematische	Botanik	und	Pflanzengeografie	der	Martin-Luther-Universität	Halle-Wittenberg.	S.	336.
7. Landesamt	für	Umwelt,	Landwirtschaft	und	Geologie,	Hardtke,	H.-J.,	Ihl,	A.

Dr. Olaf Bastian: Blühender Ackerrandstreifen am Naturschutzgebiet  
	Ziegenbusch	bei	Meißen
Valeria	Bobke:	Calendula	Arvensis,	Consolida	regalis,	Agrostemma	githago,	 
	Hintergrundbild	
www.BioLib.de:	Agrostemma	githago,	Bildtafel
anonym	(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adonis_aestivalis_eF.jpg),	„Adonis	aestivalis	eF“,	 
	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

8. (1999)	Atlas	der	Farn-	und	Samenpflanzen	Sachsens	
9.	 Van	Elsen,	T.,	Berg,	M.,	Dreckhahn,	D.,	Dunkel,	F.-G.,	Eggers,	T.,	Grave,	E.,	Kaiser,	B.,	Marquart,	H.,	Pilotek,	D.,	Rudi,	D.,	Wicke,	G.		(2005):	Karlstadter	Positionspapier	zum	Schutz	der	Ackerwildkräuter
10. Statistisches	Landesamt	Sachsen	(2019)	Flächennutzung	https://www.statistik.sachsen.de/html/506.htm
11. Sächsisches	Landesamt	für	Umwelt,	Landwirtschaft	und	Geologie	(	o.	D.)	Ackerwildkrautschutz	https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/Ackerwildkrautschutz.htm
12. Breitenmoser,	S.,		Baur,	R.	(2013)	Einfluss	von	Insektiziden	auf	Nützlinge	in	Getreide-	und	Kartoffelkulturen.	Agrarforschung	Schweiz	4	(9).	Seite	376–383
13.	 Dr.	Wolfgang	Böhnert,	W.,		Walter,	S.,		Buder,	W.;	Richter,	F.,		Landgraf,	K.,	Hempel,	S.,		Junker,	U.,	Herrmann,	
14.	 A.,	Langhof;	A.	(2012):	Alternative	Förderansätze	für	natürliche	biologische	Vielfalt.	Entwicklung	alternativer	Förderansätze	zum	Erhalt	der	natürlichen	biologischen	Vielfalt	in	Sachsen.	Schriftenreihe,	Heft	25/2012.	Seite	22

Literatur-Quellen Bild-Quellen

Die Landwirtschaft stellt aktuell die größte Bedrohung für Wildpflanzen bestände in Deutschland dar. 
Sachsens landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst 1.845.000 Hektar, damit liegt der Freistaat mit rund 54 % über dem Bundesdurchschnitt 
von 50 % . Seit der Intensivierung der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert nahm der Grünlandanteil zugunsten der Ackerflächen deutlich ab, 
was ins besondere für die biologische Vielfalt und den Klimaschutz erhebliche Nachteile mit sich bringt. 

Besonders neue technische Möglichkeiten und veränderte ökonomische Rahmen bedingungen führten zu starken Intensivierungstrends  
und Artenwandel in der Agrarlandschaft.

Ackerwildkräuter, auch Segetalflora genannt, sind an die landwirtschaftliche Bearbeitung  
ihrer Umwelt angepasst. Da sie landwirtschaftlich nicht genutzt werden und zu Ertrags
minderung führen können, wurden und werden sie gezielt bekämpft. 

Aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft gehören Ackerwildpflanzen zu den am 
stärksten gefährdeten Pflanzengruppen Deutschlands.

In Sachsen gibt es rund 300 Ackerwildkräuterarten. Diese Gruppe ist in Sachsen stark  
gefährdet. Darunter sind bekannte Arten, wie das vom Aussterben bedrohte SommerAdonis
röschen, Adonis aestivalis oder der gefährdete Feldrittersporn, Consolida regalis.

Ackerwildkräuter gegen Schädlinge

Ackerwildkräuter nehmen wichtige Funktionen in ihrem Ökosystem ein. Unter anderem bieten 
sie Nahrungsquellen und Lebensraum für viele Tierarten. Zudem locken sie Nützlinge und Be
stäuber auf Felder, was den Ernteertrag erhöht. So lockt Calendula arvensis, AckerRingelblume, 
zum Beispiel Schwebfliegenarten an. Diese sind im adulten Stadium Bestäuber und  
darüberhinaus fressen ihre Larven Blattläuse. Der wärmeliebende Archäophyt, auch eine  
bedeutende Heilpflanze, kam bis 1870 in Sachsen auf Weinbergen und Äckern vor.

„Ackerrand-Gesellschaften“ befinden sich im Randbereich von bewirtschafteten Feldern. 
Dieser Standort geht durch zunehmende Vergrößerung und Zusammen legung von Feldern 
verloren. Infolgedessen kommen auch verschiedene Wirbellose sowie Vögel und Reptilien 
weniger auf und in der Nähe von Agrarflächen vor.

Landwirtschaftliche Bekämpfung von Wildkräutern trotz
hohem ökologischen Nutzen für die Artenvielfalt

Verschwindende Vielfalt  
auf dem Acker

Korn-Rade  
Agrostemma githago

Blühender Ackerrandstreifen am Naturschutzgebiet Ziegenbusch bei Meißen

Ursachen für die Gefährdung  
der Segetalflora

• Aufgabe alter Nutzungsformen wie    
  Magerwiesen und Schweinefreizucht

• Erweiterung von Feldern mit  
  Minimierung der Ackerrandstreifen

• Umwandlung von Freiland in Acker und  
  Trockenlegung von Feuchtgebieten

• Verstärkter Einsatz von Dünger und   
  Pestiziden 

• moderne Saatgutreinigung 

Die sächsischen Vorkommen der attraktiven 
Kornrade, Agrostemma githago, sind bereits in 
Sachsen um 1935 verloren gegangen.
Grund dafür ist hauptsächlich die indus trielle 
Saatgutreinigung, die die giftigen Samen der 
Kornrade effektiv aus der Saat entfernen 
kann. 

Dieses Ackerwildkraut ist bereits so lange an 
den Getreideanbau angepasst, dass keine 
echten Wildvorkommen mehr existieren.

Agrostemma githago Agrostemma githago, Bildtafel

Segetalflora  
und Ackerpflanzen

Bedrohte Wildpflanzen durch moderne Landwirtschaft

„Der Zustand der biologischen 
Vielfalt in der Agrarlandschaft 

ist alarmierend.” 
(Bundesamt für Naturschutz,  

Agrar-Report 2017)

Calendula arvensis Adonis aestivalis Consolida regalis 
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Der Begriff Parasitismus wird selten mit Pflanzen in Verbindung gebracht. 

Es gibt jedoch 3000 bekannte Samenpflanzen mit parasitischer Lebensweise aus verschie denen 
Pflanzenfamilien. Sie weisen aufgrund ihrer unterschiedlichen Spezialisierungen  
eine hohe Formenmannigfaltigkeit auf.  Die starke Abhängigkeit von ihren Wirten ist ein  
biologischer Risikofaktor,  der das Aussterberisiko von Phytoparasiten erhöht.

Parasitische Samenpflanzen zapfen ihren Wirt durch spezielle Saugorgane, sogenannte  
Haustorien, an und entziehen ihm Wasser und Nährstoffe. 

• Sie werden in Holoparasiten und Hemiparasiten unterschieden. 

• Holo- oder auch Vollparasiten haben Chlorophyll reduziert und sind vermindert  
  photosynthetisch aktiv. 

• Hemiparasiten betreiben klassische Photosynthese, jedoch ist der Übergang zwischen den   
  zwei Kategorien fließend und nicht immer eindeutig. Manche Phytoparasiten können auf  
  verschiedenen Wirten parasitieren, andere sind stark an einen Wirt angepasst.

Cuscuta epilinium

Vertreter der Cuscutaceae-Familie werden im Volks-
mund aufgrund ihres Aussehens Seide, Teufelszwirn 
oder Hexenkraut genannt. 

Sie sind blatt- und chlorophylllos und umwickeln ihre 
Wirtspflanze als zartes Geflecht. 

Cuscuta epilinium ist ein Archäophyt (Pflanze, die sich seit 
frühhistorischer Zeit im Gebiet befindet), der vermehrt 
auf Leinäckern vorkommt. Nach der Keimung sucht der 
wurmförmige Spross durch kreisende Bewegung in 4 bis 
9 Tagen eine Wirtspflanze. Danach sind seine Nahrungs
reserven aufgebraucht. 

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Cuscuta epilinium 
durch den starken Faserleinanbau zu einem gefürchte-
ten Schädling. Infolge des Rückgangs der Faserleinwirt-
schaft in Sachsen gilt die Pflanze in Sachsen als ausge-
storben. 1954 wurde sie das letzte Mal gefunden. 

Die Orobanchen sind Vollparasiten, die an den Wurzeln ihres Wirtes parasitieren. 
Im Volkmund werden sie „Sommerwurzen“ oder „Würger“ genannt. In Europa 
kommen etwa 70 Arten vor. 

Fast alle wildvorkommenden mitteleuropäischen Arten sind gefährdet. Paradoxer-
weise vermehren sich landwirtschaftlich-schädliche Orobanchen stark und sind 
gefürchtete Schädlinge, da sie in Monokulturen ihrer Wirtspflanzen leicht einen 
Wirt finden. Die wildvorkommenden Arten haben meist ein weites Verbreitungs-
gebiet,  kommen darin aber selten vor. Somit finden sie viel schwieriger eine Wirts-
pflanze als die Ackerparasiten. 

Von den 13 Arten, die in der sächsischen Roten Liste aufgeführt werden, sind  
bereits 8 ausgestorben. Dazu zählt Orobanche alba, deren starker Rückgang durch 
Habitatverlust infolge von Zersiedlung induziert wurde. Der einzige sächsische 
Fundort wurde zu ihrem Schutz als Flächennaturdenkmal ausgewiesen, trotzdem 
verschwand die Art. 

Eine aktuell stark bedrohte Art ist die attraktive Orobanche purpurea.  
Ihre Wirte sind Achillea millefolium (Schafgarbe) und Artemisia vulgaris (Beifuß).  
Wie mehrere verwandte Arten wird sie durch Standortzerstörung oder  
-zerstückelung sowie Eutrophierung und Verbuschung bedroht.

Parasitismus

Der Begriff Parasit beschreibt allgemein 
einen Organismus, der auf Kosten eines 
anderen lebt und schädlichen Einfluss auf 
seinen Wirt nimmt, ohne ihn direkt zu  
töten.

Der Parasit muss mit seinem Wirt in  
engem Kontakt stehen und daher auf oder 
in diesem leben. Somit ist der Wirt das  
Mikrohabitat des Parasiten, während der 
Lebensraum des Wirts das Makrohabitat 
darstellt.

Phytoparasiten

1. Sauerborn, J., (2008). Parasitic flowering plants. Leiden
2.  Zander, C. D. (1998) Parasit-Wirt-Beziehungen. Einführung in die ökologische Parasitologie. Springer Berlin Heidelberg. 1-3.
3.  Weber, H. C. (1993). Parasitismus von Blütenpflanzen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, Seite 1-5, 110.
4. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Hardtke, H. J., Ihl, A., (2000). Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens,
5.  Uhlich, H., Pusch, J., Barthel, K., (1995). Die Sommerwurzarten Europas : Gattung Orobanche. Magdeburg: Westarp-Wiss.
6. Kreutz, C. A. J. (1995) Orobanche / 1 Mittel- und Nordeuropa = Central and Northern Europe. S. 8. 40-42. 48.
7. Sauerborn, J., (2008) Parasitic flowering plants. Leiden. S. 1-5. https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-642-58838-9%2F1.pdf
8. Schulze, E. d., Beck, E., Müller-Hohenstein, K. (2002) Pflanzenökologie. Spektrum Heidelberg. S. 721-724.

Literatur-Quellen Bild-Quellen

Fotos:  A. Mrkvicka  /  9.8.2004  /  Steiermark  /  Loser http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Arten/Orobanche-alba.htm
Fotos:  A. Mrkvicka  /  8.6.1999   (kultiviert) http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Arten/Cuscuta-epilinum.htm
Stefan.lefnaer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phelipanche_purpurea_sl13.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Julius Sachs (1832-1897) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haustorium_Cuscuta_epilinum.jpg), „Haustorium Cuscuta epilinum“,  

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

9. Georg August Pritzel,Pritzel, G. A., Jessen, C. (1882) Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen,  
 Hannover. S. 122 f. http://archive.org/stream/diedeutschenvol00pritgoog#page/n141/mode/2up
10. Holl, F. (1833) Wörterbuch deutscher Pflanzen-Namen: oder, Verzeichniss sämmtlicher in der Pharmacie, Oekonomie, Gärtnerei, Forstkultur und Technik  

 vorkommenden Pflanzen und Pflanzentheile. Keyser. S.349. https://play.google.com/store/books/details?id=OcNHAQAAMAAJ&rdid=book-OcNHAQAAMAAJ&rdot=1

Cuscuta epilinium Orobanche alba Orobanche purpurea

Pflanzenparasiten

Verschiedene Merkmale der Parasiten

Teufelszwirn oder Hexenkraut ... ... und Würger 

Cuscuta epilinium  
an Faserlein, 
eindringende Haustorien  
im Wirtsgewebe

Blütenpflanzen sind dann  
Parasiten, wenn sie mithilfe von 
Haustorien (Saugorganen) zum 

Zweck des Nahrungserwerbes in 
fremdes Gewebe eindringen.
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Waldumbau  
und Klimawandel

„Als Anpassung an den schon spürbaren Klimawandel 

müssen unsere Wälder rechtzeitig in stabile, leistungs

fähigere, arten und strukturreiche Mischwälder umge

baut werden. Der ökologische Umbau erneuert die biologi

sche und genetische Vielfalt von Baumart und Herkunft.“ 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2017

Waldvegetation

1. Deutschlands Natur, der Naturführer Deutschland (o. J.) https://www.deutschlands-natur.de/pflanzenarten/orchideen/rotes-waldvoeglein/ 4.6.19, 10.20 Uhr  
2. Ditsch, F., Ditsch, B., (2006) Heimische Flora in Gefahr- gefährdete Pflanzen im Botanischen Garten der TU Dresden. Dresden: Botanischer Garten. S. 4-46.
3. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (o. J.) Daten zum Wald http://www.wald.sachsen.de/daten-zum-wald-4834.html 4.6.19, 9.44 Uhr
4. Staatminesterium für Umwelt und Landwirtschaft (2017)Wald und Forstwirtschaft in Sachsen. S. 1-10.
5. Harmuth, F., Becher, L., Werner, W. (2008) Der sächsische Wald ... im Dienst der Allgemeinheit.Staatsbetrieb Sachsenforst. Schriftenreihe. Heft 23/2000. Ausgabe: 3. Auflage. S. 3-40. 

 https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/16750 19.09.19 18.30 Uhr
6. Landesforstpräsidium (2005) Der Wald in Sachsen, Ergebnisse der zweiten Bundeswaldinventur für den Freistaat Sachsen 

 https://www.wald.sachsen.de/Der_Wald_in_Sachsen.pdf 9.19 Uhr,  5.6.19 Uhr
7. B. (2020, April). Waelder im Klimawandel: Steigerung von Anpassungsfaehigkeit ... Retrieved July 19, 2020, from https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/ 

 Dokumente/BfN-Positionspapier_Waelder_im_Klimawandel_bf.pdf
8. Hartard, B., & Schramm, E. (2009, May). Biodiversitaet und Klimawandel in der Debatte um den ... Retrieved July 19, 2020, from http://www.bik-f.de/files/publications/kfp_nr-1.pdf

Literatur-Quellen Bild-Quellen

www.BioLib.de: Picea abies 
 www.BioLib.de: Pinus sylvestris 
 Nefronus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_baccata_aril.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Der Freistaat besitzt 520.210 ha Waldfläche, damit neh-
men Wälder 28,2 % der Gesamtfläche ein. Vergleichswei-
se liegt der deutsche Durchschnitt bei 31 %. Nur 10 % der 
sächsischen Waldfläche sind aufgrund ihrer Naturnähe 
und der Bedeutsamkeit für den Artenschutz als Biotop 
kartiert. 

Drei Viertel der sächsischen Waldfläche sind deutlich kul-
turbestimmt. Den nicht geschützten Wäldern fehlen vor 
allem Waldentwicklungsphasen, die aufgrund ihres Struk-
turreichtums und Menge an Alt- und Totholz räumen  
besonderen Artenreichtum hervorrufen.

Wälder sind wegen verschiedener Faktoren wie dem klein-
räumigen Wechsel von Klima, Topographie,  
Geologie, Boden und dem menschlichen Einfluss sehr ver-
schiedenartig. In Sachsen sind allein 24 naturnahe Wald-
gesellschaften von der Waldbiotopkartierung erfasst wor-
den. Darunter sind seltene Silberweiden-Auenwälder und 
Ahorn-Sommerlinden-Hang schuttwälder.

Der sächsische Wald

Menschen profitieren von vielen ökologischen  
Dienstleistungen der Waldflächen. 

Einerseits wirken sie klimaregulierend und speichern gro-
ße Mengen an CO2. Zudem bilden besonders Auenwälder 
einen Schutz vor Hochwässern. 

Wälder im allgemeinen haben einen positiven Einfluss auf 
die Luftqualität. Gleichzeitig sind sie als Lebensraum für 
viele Arten unverzichtbar. Allein drei Viertel aller gefähr
deten Säugetierarten leben im Wald. 

Aufgrund des voranschreitenden Klimawandels und des 
Biodiversitätsverlusts werden umfangreiche „ökologische 
Waldumbaumaßnahmen“ angestrebt. Ziel ist, naturferne 
Reinbestände (Monokulturen) in naturnahe Wälder (v. a. 
Artenreiche Mischwälder) umzuwandeln. Diese sind durch 
ihre effektive Multifunktionalität robuster und anpassungs-
fähiger gegenüber den zu erwartenden klimatischen Ver-
änderungen und bilden Lebensräume für bedrohte Arten.

Helfer des Menschen

Die europäische Eibe, Taxus baccata wird in vielen Parks und  
Grünanlagen kultiviert. 

Wildvorkommen sind in Laubmischwäldern an boden- und luftfeuchten  
Steilhängen wie im Müglitztal zu finden. Die natürlichen Bestände wurden auf-
grund ihres hochwertigen Holzes durch Einschlag bereits im Mittelalter dezimiert. 
Unterschiede zwischen wilden und verwilderten Eiben lassen sich genetisch  
belegen. Daher gilt auch die Eibe in Sachsen als vom Aussterben bedroht und ist 
besonders bei jungen Pflanzen durch Wildverbiss gefährdet.

Häufig in Kultur, bedroht in der Natur

Baumarten in sächsischen Wäldern

Baumartenreiche Wälder sind in Sachsen selten. Die Artenzusammenset-
zung der sächsischen Wälder besteht in dieser Form aufgrund der Forst-
wirtschaft des letzten Jahrhunderts. 

Die aktuell dominierenden 
Fichten und Kiefern kom-
men ohne den mensch-
lichen Einfluss in Sachsen 
eher selten vor. Es wird an-
genommen, dass ohne den 
menschlichen Einfluss in 
Sachsen eher Laubwälder 
mit Eichen und Buchen den 
größten Anteil ausmachen 
würden. 

Wem gehört der Wald?
Es gibt in Sachsen verschiedene Eigen-

tumsverhältnisse von Waldflächen. 
Den höchsten Besitzanteil haben der 

Privat- und Treuhandrestwald mit  
45,5 % und der Landeswald mit 39,5 %. 

(Stand: 01.01.2018)

 Fichte
 Kiefer
 Birke
 Eiche
 Buche 
 Bäume mit geringer Lebensdauer wie  
 Erle, Eberesche, Pappel und Aspe

32 %

7 %

6 %

3 %

16 %

36 %

Gewöhnliche Fichte, Picea abies

Taxus baccata

Gewöhnliche Kiefer, Pinus sylvestris
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Verstärkter Nährstoffeintrag 

Der verstärkte Nährstoffeintrag in Form 
von Düngung und Emissionen der Landwirt-
schaft führt zu einer Veränderung des  
Konkurrenzgefüges in Feuchtgebieten. 

Das etablierte Konkurrenzgleichgewicht der 
Pflanzenarten verschiebt sich und vor allem 
oligotroph (nährstoffarm) angepasste Arten 
sind gefährdet. Unter Wasserverschmutzung 
leidet beispielsweise das Dichte-Laichkraut, 
Groenlandia densa. Der Hydrophyt benö-

tigt nährstoffar-
mes, sauberes, 
schwach fließen-
des oder stehen-
des Wasser und 
kommt daher in 
Teichen und Grä-
ben vor. In Sach-
sen ist die Art seit 
1942 nicht mehr 
aufzufinden.

Flussbegradigung führt zu  
Artenrückgang

Auch die zunehmende Begradigung  
und Veränderung von Fließgewässern  
gefährdet Arten. 

Die Krebsschere, Stratiotes aloides, leidet glei-
chermaßen unter Flussbegradigungen und 
Schadstoffbelastungen. Die Pflanze kommt in 
warmen, nährstoffreichreichen und seichten 
Gewässern vor, wie sie in Altarmen von Flüs-
sen auftreten. Die Krebsschere ist bereits seit 
dem 19. Jahrhundert in ihren sächsischen 
Vorkommen rückläufig. Letzte Vorkommen 
sind in der Oberlausitz und in Elbauen zu fin-
den. Die Art ist in Sachsen laut Roter Liste 
vom Aussterben bedroht.

In ganz Deutschland sind Moorlandschaften bedroht. 

Von den ursprünglich rund 1,5 Millionen Hektar Moor in Deutschland sind heutzutage nur noch 
etwa fünf Prozent naturnah. Sie sind hauptsächlich durch Torfabbau, Entwässerung und Umwand-
lung in landwirtschaftliche Nutzungsflächen und Eutrophierung (Anreicherung von Nährstoffen in 
ursprünglich nährstoffarmen Gewässern) in Gefahr. 

Ein deutlicher Rückgang der sächsischen Moore erfolgte bereits im 19. Jahrhundert. Ungefähr zeit-
gleich erreichte der Torfabbau in den Hochmooren des Erzgebirges seinen Höhepunkt. Dieser ist 
jedoch heutzutage in Sachsen eingestellt. 

Moore sind in der Lage mehr CO2 als jedes andere Ökosystem zu binden, speichern große Mengen 
an Feuchtigkeit und filtern Regenwasser. Die teilweise extremen Lebensbedingungen, wie stark 
oligotrophe und saure Böden in den verschiedenen Moortypen, führten zu einer  
besonders stark angepassten Flora und Fauna.

Dazu zählen Standortspezialisten wie das gefährdete Moor-Veilchen, Viola uliginosa und das  
bereits vor 1899 in Sachsen ausgestorbene Torf-Veilchen, Viola epipsila. 
Zudem sind neben den lebensraumbildenden Torfmoosen zahlreiche gefährdete Arten  
durch Habitatschwund oder Eutrophierung bedroht. Vielfach sind es Eiszeitrelikte, wie die in  
Sachsen vom Aussterben bedrohte Zwerg-Birke, Betula nana.

Weltweit verschwinden Biotope, die in Feuchtgebieten liegen. 

Laut dem „Global Wetlands Outlook 2018“ gingen zwischen 1970 und 2015 rund 35 Prozent  
dieser ökologisch wertvollen Gebiete auf der Erde verloren. Allein in Sachsen liegt der Anteil der 
gefährdeten Biotoptypen von Mooren und Sümpfen bei 85 Prozent.

Feuchtgebiete per Definition

„Feuchtgebiete im Sinne dieses Übereinkommens sind Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfgebiete oder Gewässer, die natürlich  
oder künstlich, dauernd oder zeitweilig, stehend oder fließend, Süß-, Brack- oder Salzwasser sind, einschließlich  
solcher Meeresgebiete, die eine Tiefe von sechs Metern bei Niedrigwasser nicht übersteigen.“  

Ramsar-Abkommen, Paris, 13. Juli 1994

Das Ramsar-Abkommen ist ein internationales Abkommen zum Schutz von Feuchtgebieten.

Groenlandia densa

Viola uliginosa Betula nana

Stratiotes aloides

Hochmoor Altenberg Zinnwald-Georgenfeld Erzgebirge

Pflanzen 
in Feuchtgebieten

1. (2.2.1971). Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung, Ramsar, Iran 
2. BUND Moorschutz (2010) Ein Beitrag zum Klima- und Naturschutz. Seite 12
3. 2019 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, (2. April 2015). Moore - die natürlichen Filter https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/moore-die-natuerlichen-filter-399710 29.08.19 20.24 Uhr
4. Ramsar Convention on Wetlands. (2018). Global Wetland Outlook: State of the World’s Wetlands and their Services to People. Gland, Switzerland: Ramsar Convention Secretariat. 
5. Landesdirektion Sachsen, (08.04.2013). Wozu braucht man Moore? https://moorevital.sachsen.de/?ID=6001&art_param=567 29.08.19 18.30 Uhr
6. Landesdirektion Sachsen, (08.02.2013). Gefahren für Moore https://moorevital.sachsen.de/?ID=5789&art_param=508 29.08.19 21.20 Uhr
7. Landesdirektion Sachsen, (08.04.2013). Gefahren für Moore https://moorevital.sachsen.de/?ID=6001&art_param=567 29.08.19 16.50 Uhr
8. Buder, W. (2010). Biotoptypen, Rote Liste Sachsens. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
9. Spektrum Akademischer Verlag (2001) Eutrophierung https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/eutrophierung/3958 18.09.2019 22.36 Uhr

Literatur-Quellen

Hans-Jürgen Jacob: Hochmoor Altenberg Zinnwald-Georgenfeld Erzgebirge
Valeria Bobke: Stratiotes aloides
Kim Hansen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_nana_upernavik_kujalleq_2007-07-25_2.jpg), „Betula nana upernavik kujalleq 2007-07-25 2“,  

 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
David Perez (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groenlandia_densa_01_by-dpc.jpg), „Groenlandia densa 01 by-dpc“,  

 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Marko Vainu (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viola_uliginosa_in_Estonia.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Bild-Quelle

Gründe für den Rückgang  
der Feuchtgebiete

Moore und deren Bewohner verschwinden

Lebensräume verschwinden

Schutz der Moore

In Sachsen sind nahezu alle 
größeren Moore in  

Schutzgebieten.
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Echte Arnika, Arnica montana auch „Bergwohlverleih“ genannt, 
kommt vermehrt im Mittelgebirge auf Magerwiesen und Weiden, 
Rändern von Mooren und Waldlichtungen vor. 

Besonders markant waren die Vorkommen des Erzgebirges und des 
Vogtlandes. Die Bestände der altbekannten Arzneipflanze erlitten in 
den letzten 50 Jahren in Sachsen einen starken Rückgang. Die Gefähr
dung setzte aber bereits im 18. und 19. Jahrhundert ein, da Wildbe
stände für Arzneizwecke gesammelt wurden. 

Heutzutage wird dieses Problem durch den Anbau einer speziellen,  
kultivierbaren Zuchtsorte der Arnika, genannt „Arbo“, umgangen.  
Jedoch leiden die Naturbestände seit den 1980er Jahren unter der In
tensivierung der Landwirtschaft und dem infolgedessen schwindenden  
Lebensraum. Die Pflanze braucht nährstoffarme Standorte und leidet 
daher unter der landwirtschaftlichen Eutrophierung der Böden. Gleich
zeitig gehen Standorte durch Nutzungsaufgabe früherer Magerwiesen 
und Heiden verloren. Aktuell werden die Bestände der Arnika in Sach
sen als stark gefährdet eingestuft.

Die Weiß-Tanne, Abies alba, zählt zu den  
höchsten Bäumen Europas. 

In Sachsen siedelt sie aufgrund des Klimas vor  
allem in den luftfeuchten Lagen des sächsischen 
Mittelgebirges. Der Freistaat Sachsen markiert die 
Nordgrenze des natürlichen Verbreitungsgebietes 
der Tanne.

Im 17. Jahrhundert nahm 
die Weiß-Tanne in den 
Wäldern des sächsischen 
Mittelgebirges noch ein 
Drittel des Baumbestan-
des ein. Diverse Stress-
oren in den letzten 200 
Jahren führten jedoch zu 
einem rapiden Rückgang 
der Art, sodass sie nun in 
Sachsen vom Aussterben 
bedroht ist.  

Die Bestände leiden unter anderem an Waldbestandsübernutzung, 
Bergbau, hohen Schalenwildbeständen und Immissionsbelastungen  
durch Schwefeldioxid (SO2).

In der sächsischen Schweiz besteht eine vielfältige Schattenflora, in der besonders die Vielfalt von Farnen auffällt. 

Dazu zählte einst der englische Hautfarn, Hymenophyllum tunbridgense. Der Fund des Farns und sein Verschwinden sind  
besonders umfangreich dokumentiert. Erste Funde erfolgten 1847 in der sächsischen Schweiz. Bereits um 1930 galt der Farn in  
Sachsen als ausgestorben. Die Bestände an den verschiedenen Standorten verschwanden vor allem durch Entwaldung, welche zu  
einer Veränderung des Mikroklimas führte, aber auch durch starkes Absammeln für Herbarien. Der kleine Farn mit durchsch - 
ei nenden Blättern bevorzugt kühle schattige Plätze mit hoher Luftfeuchtigkeit. Daher kommt er hauptsächlich in atlantischen  
Teilen Europas vor und konnte sich in Sachsen nur an bestimmten Standorten wie der kühlen „Schwedenlöcher“-Schlucht halten.

Arnica montana 

Hymenophyllum  
tunbridgense

Abies alba Abies alba Bildtafel

Sachsen lässt sich in Tiefland, Hügelland und Bergland 
gliedern. 

Gemeinsam mit dem in West-Ost-Richtung verlaufenden  
atlantisch-kontinentalen Klimagefälle führt diese Diversität 
zu verschiedenen Landschaftstypen. 

Die daraus resultierende Vielzahl an Lebensräumen birgt 
erst die Grundlage für Sachsens biologische Vielfalt. Im säch-
sischen Bergland und Mittelgebirge führt die Höhenstufen-
abfolge und ihre mannigfaltigen Reliefformen zu einer rei-
chen Naturausstattung. 

Die Berglandgebiete nehmen ca. ein Drittel der Fläche des 
Freistaates ein und sind mit ihren Wanderrouten und Natur-
schutzgebieten beliebte Ausflugsziele. Pflanzen in diesen  
Gebieten leiden unter unterschiedlichen Faktoren. Es lässt 
sich keine einheitliche Gefährdung ausmachen, weil sich die-
se Gebiete stark unterscheiden, zum Beispiel in der Boden-
beschaffenheit oder der Nutzung durch den Menschen.

Gebirgsflora

1. Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2008). Handbuch zu den Naturschutzgebieten in Sachsen. 1 Auflage.
2. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie. (o.J). Schutzgut: Landschaft. https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/4524.asp 30.08.19 9.45 Uhr.
3. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, (o.J). Weißtanne (Abies alba). https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/12689.htm 30.08.19 8.50 Uhr.
4. Syrbe, R., Grunewald, K., Mannsfeld, K., Slobodda, S., Bastian, O., Klenke, F., (17.12.2014). Fachbeitrag zum Landschaftsprogramm: Naturräumliche Potenziale,  

 Empfindlichkeiten und Landnutzung im Freistaat Sachsen. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), S. 4-19
5. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2011). Arnika | Arnica montana. Biologische Vielfalt in Sachsen. Messedruck Leipzig GmbH.
6. Wilpert, H. (1937) Der Hautfarn, Hymenophyllum tunbridgense (L) Sm., in der Sächsischen Schweiz: ein pflanzengeographischer Beitrag zur sächsischen Heimatkunde. 
7. Wendel, D. (2007). Böden ohne Grenzen, Überblick zur Vegetation Sachsens. Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft Seite 1-3.

Literatur-Quellen Bild-Quelle

Ingimage, Bastei rocks, Sachsische Schweiz near Dresden area, Germany
Wikipedia, Weiß-Tanne www.BioLib.de: Abies alba Bildtafel
Crusier (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_Beskid_Żywiecki_4.JPG), „Abies alba Beskid Żywiecki 4“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Bernd Haynold (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnica_montana_180605a.jpg), „Arnica montana 180605a“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode
Oliver s. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WP2-Hymenophyllum-Exkursion_nach_Berdorf_(Luxemburgexkursion)_011.jpg), „WP2-Hymenophyllum-Exkursion nach Berdorf  

 (Luxemburgexkursion) 011“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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Eine Flechte ist eine Lebensgemein-
schaft, in der jeweils ein Pilz und eine 
Alge in einer Symbiose miteinander 
leben. Der Pilz bekommt Kohlenhyd-
rate von der Alge geliefert, während 
die Alge durch die Pilzhyphen vor Aus-
trocknung, Fraß und Sonnenstrahlung 
geschützt wird. Durch diese Arbeits-
teilung können Flechten viele ver-
schiedene Lebensräume besiedeln. 

Sie sind an diversen Standorten wie lichten Waldböden, Baumrinden, an 
Felsen aber auch Mauern und Dächern zu finden. Seit mehr als 100 Jah-
ren werden als Bioindikatoren von Luftschadstoffen vermehrt rinden-
bewohnende Flechten genutzt, weil sich diese Organismen durch hohe 
Empfindlichkeit gegenüber Immissionen, besonders säurebildenden 
Schadgasen, auszeichnen. Zudem liefert das Vorkommen von bestimm-
ten Flechtenarten Informationen über Feuchtigkeit und Temperatur  
eines Standortes. 

Flechten sind aufgrund mehrerer Faktoren besonders störanfällig. Zum 
einen wegen der empfindlichen symbiotischen Beziehung von Alge und 
Pilz, die einen Gleichgewichtszustand der Partner erfordert. Zum ande-
ren haben Flechten kein echtes Wurzelsystem und keinen Verdunstungs-
schutz weshalb sie besonders schnell auf Feuchtigkeitsveränderungen 
reagieren. 

In Sachsen haben sich die epiphytischen Flechtenbestände im Vergleich 
zu den 1980er Jahren aufgrund der verbesserten Luftgüte wieder erholt. 
Jedoch sind von den 950 in Sachsen vorkommenden Arten 450 in einer 
Gefährdungskategorie der Roten Liste eingeordnet. Das entspricht etwa 
46 % der Flechten in Sachsen, von denen 54 % bereits ausgestorben sind. 

Gefährdungsursachen

• Luftverschmutzung

• Gewässerausbau und -verschmutzung

• Eutrophierung der Landschaft

• Direkte Standortzerstörung

• Intensive, monotone Forstwirtschaft

• Monotone Landwirtschaft

In der öffentlichen Wahrnehmung werden mit dem Begriff „Pflanze“ 
vor allem blütentragende Pflanzen assoziiert. Jedoch gibt es auch  
Organismengruppen, die klassisch in der Botanik behandelt werden 
und keine Blüten bilden. Sie werden Kryptogamen genannt, dazu  
gehören auch Moose und Flechten. Diverse Moos- und Flechtenarten 
sind sensible Umweltindikatoren. 
Durch das Vorkommen bestimmter Moos- und Flechtengesellschaften 
können Aussagen zur Qualität der Lebensräume gemacht werden.  
Daher sind Moos- und Flechtenarten essenziell bei der Bewertung  
einiger Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie, wie beispiels weise 
der Lebensraumtypen Kalk- und Silikatfelsen, Fließgewässer sowie 
Schwermetallrasen.

Moose sind an feuchte Biotope angepasst. Sie reagieren sehr sensibel 
auf Umweltveränderungen und können daher als Bioindikatoren für den 
Zustand eines Ökosystems genutzt werden.

Gefährdungsursachen
• Luftverschmutzung (Schwefeldioxid- und Stickstoffeinträge)

• Gewässerausbau und -verschmutzung

• Eutrophierung

• direkte Standortszerstörung  
  (z. B. das Fällen von Epiphytenbäumen,    Steinbruchbetrieb,   
  Mauersanierung)

• intensive Forst- und Landwirtschaft

• Entwässerung

• Aufgabe der Pflege von Wiesen-  
  und Trockenrasenstandorten

In Sachsen kommen drei Moosarten vor, die durch das europäische 
Schutzgebietsnetz NATURA 2000 geschützt werden. 

Diese sind extrem selten und haben nur sehr kleine 
Vorkommen. Das Firnisglänzende Sichelmoos,  
Hamatocaulis vernicosus, ist eine konkurrenz-
schwache Art, die in basenreicheren Flach- und 
Zwischenmooren vorkommt.
Früher war die Art im Freistaat zerstreut verbreitet. 
Derzeit kommt sie nur noch an drei Fundorten vor, 
wobei die Populationen jeweils nur wenige Quad-
ratmeter umfassen. Nach der Roten Liste ist die Art 
in Sachsen vom Aussterben bedroht. Gefährdungs-
faktoren sind vor allem Entwässerung sowie die In-
tensivierung der Landwirtschaft und die damit  

        verbundene Eutrophierung.

Das Grüne Besenmoos, Dicranum  
viride, ist ein kleines, ausdauerndes 
Laubmoos. Es lebt epiphytisch an Stäm-
men von Laubbäumen, wie  Buchen, 
Linden und Eichen.
Es ist in der ganzen Bundesrepublik  
bedroht und in anderen Bundeslän-
dern bereits ausgestorben. In Sach-
sen wird es unter der Gefährdungs-
kategorie ′extrem selten′ geführt.

Das Rogers Kapuzenmoos Orthotrichum rogeri ist ein helles Laubmoos, 
das in Polstern an der Borke von Weiden, Pappeln, Eberesche und an-
deren Laubbäumen wächst. Für heimische, epiphytische Moose unge-
wöhnlich, bevorzugt die Art sonnige Standorte. Die Art wurde erst 2004 in 

Sachsen entdeckt und konnte seitdem beson-
ders im Erzgebirge öfter nachgewiesen werden. 
In ganz Europa ist die Art rückläufig. Deutsch-
land hat nur wenige Vorkommen, daher kommt 
Sachsen bei ihrem Schutz eine besondere 
Ver antwortung zu. Die Art ist durch Luftver-
schmutzung und Abholzung alter Laubbäume 
bedroht.

 0- Ausgestorben oder verschollen
 1- Vom Aussterben bedroht
 2- Stark gefährdet

 3- Gefährdet
 R- Extrem selten

 0- Ausgestorben oder verschollen
 1- Vom Aussterben bedroht
 2- Stark gefährdet

 3- Gefährdet
 R- Extrem selten

4 %

Moose und Flechten

1. Spektrum Akademischer Verlag (o.D) Saprobien https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/saprobien/10235 17.09.19 23.00 Uhr
2. Gnüchtel, A. (2009) Rote Liste Flechten Sachsens. 2., überarb. Aufl. Sachsen Landesamt für Umwelt und Geologie. S. 4, 44-45.
3. Müller, F. (2008) Rote Liste - Moose Sachsens . 2., überarb. Aufl. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. S. 48-51.
4. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (o. J.) Moose https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8251.htm 16.09.19 23.30 Uhr
5. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (o. J.)Grünes Besenmoos (Dicranum viride) https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18199.htm 16.09.19 21.45 Uhr
6. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (o. J) Rogers Kapuzenmoos (Orthotrichum rogeri)
7. https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18197.htm 16.09.19 20.10 Uhr

Literatur-Quellen Bild-Quellen

8. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (o. J.)Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus) https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18195.htm 16.09.19 19.20 Uhr
9. Müller, Frank, Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Botaniker (2004) Verbreitungsatlas der Moose Sachsens. Lutra.  Seite 1-30
10. Kirschbaum, Ulrich; Wirth, Volkmar (2010) Flechten erkennen - Umwelt bewerten - [ 3., vollst. neu bearb. Aufl. ]. Wiesbaden: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie. Seite 6-20
11. Möbius, Martin, (1908) Kryptogamen : Algen, Pilze, Flechten, Moose u. Farnpflanzen. Leipzig: Quelle & Meyer. Seite 1

Dr. Frank Müller: - Orthotrichum rogeri, Dicranum viride, Hamatocaulis vernicosus, Letharia vulpina
Valeria Bobke: alle Grafiken
The original uploader was Mike Krüger at German Wikipedia. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batrachospermum_moniliforme.jpg),  

 „Batrachospermum moniliforme“, Helligkeit, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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Gefährdungsanalyse von 817 der 950 in Sachsen  
vorkommenden Flechtensippen



12

Botanische Gärten vermitteln vornehmlich Informationen über die 
pflanzliche Vielfalt. Jedoch können dort auch gezielt in der Natur be-
drohte Arten in sogenannten ex-situ Kulturen oder Erhaltungskulturen.
kultiviert werden. Dabei ist es wichtig, Saatgut aus der Region zu  
verwenden und Einkreuzen fremder Arten zu vermeiden, um eine 
Verfremdung des Erbgutes zu minimieren. 

Bei in Sachsen bereits ausgestorbenen Arten verwendet der Botanische 
Garten der TU Dresden Saat aus nächstgelegenen Regionen.

Mithilfe der Erhaltungskulturen können gezielte Ausbringungsversuche 
von gefährdeten Arten erfolgen, um die natürlichen Populationen zu 
stabilisieren.

Der Verband der Botanischen Gärten Deutschland 
e.V. besitzt etwa 3.000 Erhaltungskulturen von rund 
600 gefährdeten einheimischen Pflanzenarten. 

Der Botanische Garten der TU Dresden unterhält 
unter anderem ex-situ Kulturen der Bologneser 
Glocken blume, Campanula, Traubenhyazinthe,  
Muscari und des Lungenenzians,  
Gentiana pneumonanthe.

Es gibt diverse Schutzregelungen, die sich auf Pflanzenarten  
in Sachsen auswirken.

Internationales Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

Deutschland hat sich in dem 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen inter-
nationalen Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), auch 
Biodiversitätskonvention genannt, völkerrechtlich dazu verpflichtet,  
die Biodiversität zu schützen. Das Ziel besteht darin, den weltweiten  
Biodiversitätsverlust bis 2020 aufzuhalten. Problematisch ist, dass die  
Vertragspartner zum Schutz der Biodiversität verpflichtet sind, jedoch 
nicht dazu gezwungen werden.

Europäischer Aktionsplan zum Verlust der Biodiversität 

Auch innerhalb Europas gibt es den Aktionsplan zum Verlust der Biodi-
versität. Dieser wurde 2006 verabschiedet und konnte  Teilerfolge wie 
die Wasserrahmenrichtlinie oder die Verminderung der Schadstoffemis-
sionen erreichen. Es können rechtliche Schritte bei Nichteinhaltung ein-
geleitet werden.

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) des europäischen Rates 

Mit der Richtlinie 92/43/EWG, auch genannt Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie (FFH), des europäischen Rates zur Erhaltung der natürlichen  
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, werden 
wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernet-
zung dieser Lebensräume gesichert. Sie dient der Einhaltung der Bio-
diversitätskonvention von 1992.

Bundestag 2007: Strategie zur biologischen Vielfalt

Der Bundestag hat 2007 die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
verabschiedet. Unter dem Bundesnaturschutzgesetz und in der Bun-
desartenschutzverordnung sind heimische Tier- und Pflanzenarten, die 
durch menschlichen Zugriff gefährdet werden, unter Schutz gestellt.

Mainzer Erklärung zur biologischen Vielfalt

Der Freistaat Sachsen, wie auch alle anderen Bundesländer, hat sich  
mit der „Mainzer Erklärung zur biologischen Vielfalt “ verpflichtet,  
„die Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen  
nationalen Strategie“ voranzutreiben.

FFH geschützte Arten in SachsenNaturschutzgebiete in Sachsen
In Sachsen sind nur vier Farn- und Samenpflanzen aufgrund ihrer 
Seltenheit durch die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) geschützt. 
Diese sind das Scheidenblütgras, Coleanthus subtilis, das Schwim-
mende Froschkraut, Luronium natans, der Prächtige Dünnfarn,  
Trichomanes speciosum und der Braungrüne Streifenfarn, Asplenium 
adulterinum.  

Naturschutzgebiete helfen dabei, Standorte von bedrohten Wild
pflanzen zu schützen. Sachsen besitzt 221 Naturschutzgebiete, die  
ca. 61.000 ha umfassen.

Gesetze zum  
Schutz der Pflanzen

 Wälder
 Gebüsche
 Grasland
 Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen,   
 vegetationsarme Sand- und Felsflächen
 Gewässer 
 Moore und Sümpfe
 Acker 
 Verkehrs-, Gewerbe-Siedlungsflächen,  
 Parkanlagen

Lebensräume in sächsischen  
Naturschutz gebieten in ha

6. Verband Botanischer Gärten (o. J.) . Willkommen auf dem Webportal der AG Erhaltungskulturen. http://www.ex-situ-erhaltung.de 30.08.19 9.07 Uhr
7. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (o. J.) . Natura 2000 http://www.wald.sachsen.de/natura-2000-4045.html30.08.19 9.00 Uhr 
8. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (o. J.) . Farn- und Samenpflanzen https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8250.htm
9. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2019) Naturschutzgebiete in Sachsen. Abt. 6 Naturschutz, Landschaftspflege 

 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8501.htm 18.09.19 20.15 Uhr
10. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2008) Naturschutzgebiete in Sachsen-Handbuch. S. 7-77

IKAl (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coleanthus_subtilis_Thome_Mod.jpg), „Coleanthus subtilis Thome Mod“, Helligkeit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Marc Chouillou (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luronium_natans_plant_(05).jpg), „Luronium natans plant (05)“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en
Krzysztof Ziarnek, Kenraiz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichomanes_speciosum_kz1.jpg), „Trichomanes speciosum kz1“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
BerndH (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asplenium_adulterinum_270814.jpg), „Asplenium adulterinum 270814“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Valeria Bobke Onlineportal iDA- Umweltportal Sachsen des Sächsisches Landesamt für Umwelt

1. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, (Oktober 2010). Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
 https://web.archive.org/web/20120214200750/http://www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/nationale_strategie/doc/40332.php 30.08.19 8.15 Uhr
2. Deutschlands Natur, Naturführer für Deutschland (o. J.) . Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. http://www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de 30.08.19 7.15 Uhr
3. Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2008). Handbuch zu den Naturschutzgebieten in Sachsen. 1 Auflage
4.  Umwelt Bundesamt, (12.10.2011).Strategien zum Schutz der Biodiversität.  

 https://www.umweltbundesamt.de/das-uba/was-wir-tun/forschen/umwelt-beobachten/biodiversitaet/strategien-schutz-der-biodiversitaet 30.08.19 8.10 Uhr
5.  Ditsch, F., Ditsch, B., (2006). Heimische Flora in gefahr- gefährdete Pflanzen im Botanischen Garten der TU Dresden. Dresden:  

 Botanischer Garten. Seite 29-36.
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Invasive Arten können die biologische Vielfalt einer Region gefährden. 

1. Interspezifische Konkurrenz

Invasive Arten treten mit einheimischen 
Arten in Konkurrenz um Lebensraum und 
Ressourcen. Infolgedessen können sie spe-
zifisch einzelne Arten oder ganze Arten
gemeinschaften verdrängen. Der japani-
sche Staudenknöterich, Fallopia japoni-
ca bildet an Auenstandorten ausgedehnte 

Reinbestände, die andere Arten unterdrücken. Das ganze Landschafts-
bild kann verändert werden und auch der Uferabfluss und der Hoch-
wasserschutz wird beeinträchtigt.

2. Prädation und Herbivorie

Invasive Arten können als Fressfeinde  
einheimische Arten gefährden. Beispiels-
weise ist die gebietsfremde Bisamratte, 
Ondatra zibethicus ein Fressfeind der  
landesweit bedrohten Flussperlmuschel, 
Margaritifera margaritifera. Die Bestände 
sind unter anderem durch Überalterung, 

Veränderung des Klimas und wasserbauliche Maßnahmen sehr instabil.

3. Hybridisierung

Einkreuzungen gebietsfremder Arten in 
einheimische Arten führt zu schleichen-
den genetischen Veränderungen der Art, 
an deren Ende die einheimische Art mehr 
oder weniger verändert bzw. durch die ge-
bietsfremde Art „ersetzt“ wird. In Sachsen 
ist die SchwarzPappel, Populus nigra von 

verwilderten amerikanischen Hybriden bedroht. Diese sind besonders 
robust, breiten sich durch Flugsamen aus und haben einen schnellen 
Wuchs. Die sächsischen Bestände der SchwarzPappel drohen in den 
verwilderten Kreuzungen zu verschwinden.

4. Krankheits- und Organismenübertragung

Gebietsfremde Arten können Parasiten 
sein oder Krankheiten bzw. Organismen 
übertragen. Dies führt zu einer Gefähr-
dung einheimischer Arten. Der amerikani-
sche Rote Sumpfkrebs, Procambarus  
clarkii überträgt die „Krebspest“, eine 
durch einen parasitischen Pilz ausgelöste 

Infektionskrankheit. Er selbst ist immun, jedoch ist die Krankheit 
für einheimische Flusskrebsarten tödlich.

5. Negative Auswirkungen auf Ökosysteme

Gebietsfremde Arten können auch Öko-
systemeigenschaften wie Wasserhaushalt, 
Vegetationsstrukturen oder Prozesse wie 
Nährstoffdynamik und Sukzessionsabläufe 
eines Lebensraums so grundlegend verän-
dern, dass einheimische Arten gefährdet 
werden. Die Robinie, Robinia pseudoaca-

cia wandert in brachfallende Halbtrockenrasen ein und trägt zur Stick-
stoffanreicherung im Boden bei. Infolgedessen wandern weitere Arten 
ein, die Halbtrockenrasenarten verdrängen.

Indigene Arten 

In Sachsen ist die Artenanzahl der Samen- und Farnpflanzen, trotz der 
steigenden Aussterberate, angestiegen. Dies liegt an den eingewander-
ten Arten. Die Artenzusammensetzung einer Region ist selten statisch, 
da Pflanzen und Tiere ihr Verbreitungsgebiet verändern. Einheimische, 
auch indigene Arten genannt, haben sich im sächsischen Gebiet seit dem 
Ende der letzten Eiszeit entwickelt. Sie sind hier entstanden oder ohne 
menschliche Hilfe eingewandert.

Archäobiota

Als gebietsfremd werden Arten be-
zeichnet, die von Menschen beab-
sichtigt oder unbeabsichtigt einge-
führt wurden. Falls dies vor 1492, 
der Kolonialisierung Amerikas ge-
schah, werden sie Archäobiota, 
bzw. bei Pflanzenarten Archäophy-
ten, genannt. In Sachsen zählt  der 
Klatschmohn, Papaver rhoeas dazu. 

Neophyten

Alle nach 1492 eingeführten Arten 
sind Neobiota, im Falle von Pflan-
zen Neophyten. Etwa die Hälfte aller Neophyten wurden absichtlich, vor 
allem als Zier- und Nutzpflanzen eingeführt. Bei den Restlichen erfolgte 
die Verbreitung unabsichtlich, beispielsweise durch Saatgutmischungen 
und Verkehrsmittel.

Gebietsfremde Arten sind grundsätzlich nicht problematischer, gefährli-
cher oder schädlicher als einheimische Arten. In Deutschland sind nur  
10 % der Neobiota als invasiv eingestuft. Die Technische Universität 
Dresden hat 2013 im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie 30 Neophyten in Sachsen als problematisch einge-
schätzt. Im Zuge des globalen Handels und Tourismus nimmt die Aus-
breitung gebietsfremder Arten in Mitteleuropa seit Mitte des  
20. Jahrhunderts zu. Durch den Klimawandel wird es vermutlich zu einer 
deutlichen Verschärfung der Problematik kommen.

Als invasiv werden sich ausbreitende und etablierende Neobiota  
bezeichnet, die unerwünschte ökologische Auswirkungen haben.  
Beispielsweise können sie gesundheitliche Risiken bergen, zu Ernteaus-
fällen führen, einheimische Arten gefährden oder Lebensräume  
verändern. 

Der Riesen-Bärenklau, Heracleum mantegazzianum, beinhaltet beispiels-
weise phytotoxische Furocumarine, die bei Hautkontakt zu Entzündun-
gen führen.

Eigenschaften:

• Hohe Anpassungsfähigkeit, besonders
in menschlich geprägter Umwelt

• Häufige Haltung in Kultur, überlebensstark
auch außerhalb der Kultur

• Hohe Reproduktionsfähigkeit und Mobilität

• Hohe vegetative Ausbreitungsfähigkeit

Invasive Arten
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AUSSTELLUNGSPLAKAT

Ausstellungsplakat Naturkundemuseum Görlitz
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AUSTELLUNG IM FOYER DES BIOLOGIE-GEBÄUDES
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BESTIMMUNGSLITERATUR UND HERBARMAPPE

„Mappe“ mit Herbarbelegen

Bestimmungsliteratur aus dem 19. Jhr.
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MOOSEXPONATE UND PFLANZENKARTIERUNGSMATERIAL

Auswahl rückgängiger Moose in Sachsen

Pflanzenfundsorts-Kartei zur sächsischen Flora
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AUSWAHL HERBARBELEGE

Glattes Brillenschötchen (Biscutella laevigata) 

Kleines Knabenkraut (Orchis orio)Großes Windröschen (Anemone sylvestris)

Acker-Leinkraut (Linaria arvensis)
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FORMATIONSHERBARIUM UND HERBARISIERUNGS-MATERIAL

Formationsherbarium von Prof. Oscar Drude

Das Anfertigen eines Herbarbeleges
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LEBENDEXPONATE DES BOTANISCHEN GARTENS DRESDEN

Berg-Aster (Aster amellus)

Acker-Ringelblume (Calendula arvensis)

Kornrade (Agrostemma githago)

Echtes Eisenkraut (Verbena officinalis)


