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Vorwort 

Die StUrme, die Ende Februar 1990 iiber Mitteleuropa hinwegrasten, haben nicht nur "iiber 

Nacht" enorme Holzmengen zu Boden geworfen und groBe unmittelbare Schaen an Infra- 
struktur (z.B. StraSen, Stromleitungen, Fahrzeugen) und Immobilien verursacht, sondern sie 
haben insbesondere die Holzproduktion massiv gesttirt: Auf Jahre hinaus waren die Forstbetrie- 

be vornehmlich mit dem Beseitigen des geworfenen Holzes, mit Aufrhnarbeiten und vorbeu- 
genden PflegemaSnahmen befaSt, und das bei einem zeitweilig zusammengebrochenen Holz- 
markt. 

Auch die Wissenschaftler sahen sich unvermittelt einer neuen Situation gegeniiber: Mit den 
SturmwurfflZchen waren Studienobjekte entstanden, wie sie in dieser GrtiSe und flirchigen Ver- 
teilung in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa nicht vorgekommen und damit auch nicht 

untersucht worden waren, was wissenschaftliche Forschungsprojekte geradezu herausforderte. 

Aber wtihrend die Wissenschaftler Forschungsprogramme entwarfen und AnWge auf Mittelzu- 
wendung stellten wurden die zukttnftigen Studienobjekte, die Sturmwurfflirchen, ziigig gerZumt 
und wieder in Bestockung gebracht. Zeit, einen weitblickenden, fachiibergreifenden For- 
schungsplan zu entwickeln. ein optimales Flkhendesign festzusetzen und dann die notwendigen 
Finanzmittel zu beantragen blieb kaum So auch in Baden-Wtirttemberg. Mehrere Arbeitsgrup- 
pen setzten, teilweise in Absprache miteinander, teilweise aber auch mehr oder weniger unab- 
hagig  voneinander, mit Forschungsarbeiten ein. Schritt fUr Schritt - unter der Ftirderung des 
,,Projektes Angewandte C)kologie" (PAC)) - liekn sich im Laufe der Zeit die notwendigen Ab- 

stimmungen optimieren. Die Einzelprojekte wurden, soweit mtiglich, auf drei Sturmwurfberei- 
che in Baden-Wtkttemberg konzentriert, offensichtliche Fehlbereiche teilweise gezielt gefilllt; 
zur vertieften Abstimmung der Einzelprojekte wurde 1995 ein Koordinator bestimmt. 

Im Sturmwurfflirchenprogramm Baden-Wtirttembergs haben Wissenschaftler der verschiedenen 
Disziplinen (z.B. Botaniker, Zoologen, Mykologen, Forstwissenschaftler, Bodenkundler, Geo- 
graphen) zu einer mitteleuropaweit brennenden Problemstellung eng zusammengearbeitet. Da 
das ausltisende Ereignis so unvorbereitet eintrat und die bioztinologische Entwicklung sofort 
einsetzte maten  Projektentwicklung und Erhebungsbeginn zunachst parallel statfinden. Trotz 
dieser E i n s c h r w g e n  zeigt der vorliegende Band, daf3 die Entwicklung der Bioztinosen auf 
Sturmwurfflirchen wahrend der ersten Jahre nach dem Sturmereignis von den betreffenden Wis- 
senschaftlern facettenreich analysiert wurde. und da6 wichtige Ergebnisse nicht nur fiir die C)ko- 
systemforschung sondern gerade auch fllr die forstliche Landnutzung erarbeitet worden sind. 

Mittlerweile sind die Sturmwurfflkhen europaweit ger2umt und lags t  wieder in Bestockung 

gebracht, auch der Holzmarkt hat sich weitgehend erholt. Das ,,Problem S t u r m d '  scheint 

sich erledigt zu haben. In der tiffentlichen Diskussion spielt das Thema keine Rolle mehr. Mittel 



filr eine gezielte experimentelle Forschung zu dieser Thematik sind kaum noch zu bekommen. 

Hier scheint mir ein eklatanter forschungspolitischer Fehler gemacht zu werden: Die Sturm- 

wurfproblematik hat sich eben nicht ertibrigt! Auch zuunftig wird es Stiirme geben, die zu ho- 

hen forstwirtschaftlichen und damit gesellschaftlichen Kosten fiihren werden; den derzeitigen 

Vorstellungen ilber VerWdemngen des Klimas entsprechend werden sie sogar htiufiger und hef- 

tiger auftreten als bisher. Aber statt den durch die StUrme von 1990 offensichtlich gewordenen 
Mange1 an Vorstellungen, wie unter landeskulturellen und forst6kologischen Gesichtspunkten 

mit derartigen Sturmwurffltichen zu verfahren ist, durch gezielte intensive wissenschaftliche 

Arbeit zu beseitigen wird das Problem ad actu gelegt. BenUtigt wird eine langfristige Analyse 

der Entwicklungsprozesse in Sturmwurf-Okos ystemen, ben6tigt wird ein Forschungsprogramm, 

welches in Form gezielt im Gelhde angelegter Experimente (definierter Ausgangszustand, de- 

finierte Eingriffe, geniigende Zahl von Wiederholungen usw.) einzelne Prozesse simuliert und 

analysiert, die bei Sturmwiirfen und entsprechenden Naturereignissen groBflHchig ablaufen. 

Ausgezeichnete Kenntnisse der Prozesse, die einen natilrlichen Wald charakterisieren, der daran 
beteiligten Arten und deren bkologischen Potentials ist Voraussetzung fiir einen naturnahen 

Waldbau und eine nachhaltige Landnutzung, gerade in Zeiten sich global Wdemder Ukologi- 

scher Rahmenbedingungen. Insofem markiert das vorliegende Buch den Beginn und nicht den 

AbschluS einer Forschungsaufgabe. 

Acht Jahre nach den Sturmereignissen vom Februar 1990 soll das in der Anfangsphase der Be- 

standesentwicklung erarbeitete Wissen der interessierten Offentlichkeit vorgestellt werden. 

Gleichzeitig soll belegt werden, dal3 von den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissen- 

schaftlem forstUkologisch und landeskulturell zur Sturmwurfproblematik praxisrelevante Arbeit 

geleistet worden ist. Gewisse thematische Liicken, eine stellenweise eingeschrakte Fltichenre- 

prkentanz, ein z.T. stichprobenartiger Charakter und damit in einigen Falen noch nicht ganz 
widerspruchsfreie Resultate der einzelnen Arbeitsgruppen ergaben sich aus den eingangs darge- 

stellten schwierigen Startbedingungen dieser Forschung und der aderst komplexen Materie; sie 

sollen keinesfalls verheimlicht werden. Die Wissenschaftler, die das vorliegende Buch zusam- 

mengestellt haben, wilnschen sich, daB ihre Ergebnisse und SchluBfolgerungen bei den Fach- 

kollegen, besonders aber bei den Praktikem in Landschaftsplanung und Forstwirtschaft sowie 

bei Politikem auf Interesse stoBen. Es bedarf eines Diskussionsprozesses zur Frage: Wie will, 

wie kann bzw. wie soll die Gesellschaft mit groBflkhigen Sttirstellen in unserer vielfatig ge- 
nutzten Kulturlandschaft umgehen? Beim ntichsten Sturmereignis sollten wir besser als 1990 

wissen, wie, wo, in welchem Ma8 und mit welchen Methoden unter Gesichtspunkten wie Holz- 
produktion, Biodiversitilt, Nachhaltigkeit und Landschaftshaushalt mit derartigen Sturmwurfflti- 
chen zu verfahren ist. Das vorliegende Buch kann dazu - ,,nur" oder Jmmerhin" - einen ersten 

Beitrag leisten. 
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vorwort 

Zum Aufbau des Buches: Ihm liegt das Ziel zu Grunde, die im Rahmen des PA0 seit 1991 

durchgefiihrten Einzelstudien an Sturmwurf-Okosystemen ulsammenziifihreri. Es handelt sich 

deshalb absichtlich nicht um eine Sammlung von Einzelbeitrggen sondern um ein durchgehend 

konzipiertes Gesamtwerk. In Kapitel 2 wird der abiotische Rahmen der untersuchten Sturm- 

wurfflkhen skizziert, wobei besonders auf die drei Hauptuntersuchungsgebiete bei Bebenhau- 

sen, Langenau und Bad Waldsee eingegangen wird. In den Kapiteln 3 bis 5 werden die bio- 

z6nologischen Hauptgruppen, die Produzenten, die Destruenten und die Konsumenten behan- 

delt. In Kapitel 6 wird eine inhaltliche Verknupfung der Einzelergebnisse versucht und werden 

SchluEfolgerungen hinsichtlich der landeskulturellen Bedeutung von Sturmwurfflirchen gezo- 

gen. Jedes Teilkapitel schlieEt mit einer Zusammenfassung ab. Eine englischsprachige Ge- 
samtiibersicht steht am SchluE des Buches. 

Die Projektteilnehmer haben einer Vielzahl von BehCirden und Einzelpersonen zu danken, die 

entscheidend zum Erfolg der PAt)-Sturmwurfforschung beigetragen haben. Die Initiative zu 

einer interdisziplinmn Forschung ging von der Forstdirektion Tiibingen aus (Ltd. FD S .  Pal- 

mer, FOR W. Jtiger). Die Landesanstalt fiir Umweltschutz, Karlsruhe iibernahm die organisato- 

rische Betreuung im Rahmen des Projektes Angewandte Okologie. Die Finanzierung erfolgte 

durch das Umweltministerium Baden-Wllrttemberg (spgter Ministerium ftir Umwelt und Ver- 

kehr Baden-Wiirttemberg) sowie ifber das Ministerium Undlicher Raum Baden-Wiirttemberg. 

Die UniversiCiten Tubingen, Freiburg und Ulm steuerten Personal-, Sach- und Finanzmittel bei. 

Forstamtsleiter und Revierleiter der drei Schwexpunkt-Forschungsgebiete Bebenhausen, Lange- 
nau und Bad Waldsee standen mit Rat und Tat zur Seite, desgleichen Forstleute der Forstilmter 

Bad Rippoldsau, Breisach, Comburg, Ellwangen, Emmendingen, Enzkl6sterle, Kenzingen, Ro- 

senberg, Tuttlingen und Villingen sowie der Fors-ter Entenpfuhl und Kirchberg in Rheinland- 

Halz und der Forstlichen Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz in Trippstadt. Der earned-Verlag 
nahm die Studie gerne und hilfsbereit in die Reihe ,,Umweltforschung in Baden-Wllrttemberg" 

auf. Zahlreiche Wissenschaftler und technische Mitarbeiter waren in den einzelnen Arbeitsgrup- 
pen mit Bestimmungen von Pflanzen und Tieren, Freilandmessungen, chemischen Analysen 

sowie Auswertungs- und Schreibarbeiten befaEt. Auf Namensnennung wird im einzelnen ver- 

zichtet, um h i  der Vielzahl der Personen, die dankenswerterweise im Projekt mitarbeiteten, 

nicht einzelne zu iibersehen. - Wir danken allen am Forschungsverbund ,,Sturmwurffllchen in 

Baden-Wiirttemberg" Beteiligten fur die engagierte, oft uneigenniitzige Mitarbeit und Unterstiit- 
zung! 

A. Fischer 

Koordinator und Herausgeber 
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1 Einfuhrung 

von A. Fischer 

Die Wader Mitteleuropas werden seit mehr als zwei Jahrtausenden intensiv genutzt. Sptitestens 
im Mittelalter ging diese 'Nutzung" gro6flkhig in eine "aernutzung" Uber. Holz war zentrale 
Ressource in allen Lebensbereichen des Menschen: als Energietrtiger, als Baumaterial, als uni- 
verseller Werkstoff; und Holz lieferte wichtige "non wood products" wie Harz, Pottasche, Gerb- 

stoffe. Dieser lang andauernden und tiefgehenden anthropogenen Beeinflussung wegen kommen 
ungenutzte, ,,urspri.ingliche" Wader nur noch als kleine Restbesmde in entlegenen Gebirgstei- 

len und entlang einiger FlieBgewtisser vor. 

Die fltichenhafte Devastierung der Wader und die Verknappung der Ressource Holz fiihrte den 
Menschen Mitteleuropas die 2u6erst simple, doch entscheidende Tatsache drastisch vor Augen: 
Was man langfristig besitzen will, mu6 man erhalten (nach RIEDER 1997). Niederschlag fand 
diese Erkenntnis in der mitteleuropiiischen Forstwirtschaft. Im Jake  1713 formulierte der Frei- 
berger Berghauptmann Hanns von C A R L O ~ ~ ~ Z  in seiner ,,Sylvicultura oeconomica" erstmals 
den Nachhaltigkeitsgedanken: ,,Wird derhalben die gr66te KunstIWissenschaftFleiB und Ein- 
richtung hiesiger Lande darinnen beruhenl wie eine sothane Conservation und Anbau des Holt- 

zes anzustellerd da6 es eine continuirliche bestihdige und nachhaltende Nutzung gebd weiln es 
eine unentberliche Sache ist/ ohne welche das Land in einem Effe nicht bleiben mag" (Zitat aus 

KURTH 1994, S. 39). Seit diesem Zeitpunkt ist Nachhaltigkeit ein Leitgedanke der mitteleuroptii- 
schen Forstwirtschaft, der in aktualisierter Fassung als "sustainable development" (zu Recht!) zu 
einem zentralen Begriff in der heutigen globalen Umweltdiskussion wurde. 

Als Ergebnis der waldbaulichen Bemiihungen der letzten 200 bis 250 Jahre in Mitteleuropa be- 
sitzen wir heute wieder Wader in beachtlichem Umfang und von hoher forstlicher Qualittit. In 
der Bundesrepublik beispielsweise liegt der Waldanteil knapp iiber 30 8 mit einem Vorrat von 
rund 300 Festmetern pro Hektar (BUNDESWALDINVENTUR 1986 bis 1990); in Baden- 
Wiirttemberg liegt sowohl der Waldanteil als auch der Vorrat etwas iiber dem Durchschnitt 
(37,8 8; 361 Vfmlha; FVA Bad.-Wiirtt. 1993). Viele dieser Wader sind - wieder - in einem 

mehr oder weniger naturnahen Zustand. 

Im Gefolge des Wald-Wiederaufbaues bildete sich aber auch die Anspruchshaltung heraus, daJ3 
das, was der Mensch im Zuge der forstlichen Arbeiten wiedererschaffen hat, in dieser Form nun 
auch dauerhaft erhalten bleiben mU6te. Tatstichlich wurde aber manche forstliche BemUhung 
"von au6en" wieder zu Nichte gemacht: Sei es durch (hier nicht weiter behandelte) Insektenka- 
lamitaten wie z.B. im Harz (1773 bis 178387) und im Niimberger Reichswald (1892 bis 1896) 
oder eben durch gro6fltichige Sturmwiirfe. 

1 



Fischer 

Heftige Sttirrne, bei denen Waldbestiinde grofiflilchig geworfen oder gebrochen werden, sind nur 

im Rahmen von Wahrscheinlichkeiten prognostizierbar; konkrete Sturmwurfereignisse treffen 

den Menschen immer ilberfallartig und unvorbereitet. Aus der Sicht des wirtschaftenden Men- 

schen stellt ein solches Ereignis, bei dem binnen weniger Tage, Shmden oder gar Minuten die 

Arbeit und der Ertrag vieler Jahre oder - im Wald - sogar Jahrzehnte zu Nichte gemacht wird, 

selbstversthdlich eine "Katastrophe" dar. - Zwei Fragen erheben sich: 

Inwieweit stellen Sturmwiirfe in mitteleuropi4ischen Wald-okosystemen eine natllrliche 

Umweltkomponente dar bzw. inwieweit sind sie vom Menschen induziert? 

Handelt es sich auch aus der Sicht "der Natur", aus der Sicht des okosystems um "Katastro- 

phen"? 

Zur Natiirlichbit von Sturmwu$en in mitteleuropaischen Wald-Okosystemen 

Heftige Stthme, die zu mehr oder weniger grofiflachigen Sturmwiirfen bzw. Sturmbrilchen im 

Wald fiihren, sind weltweit und auch in Mitteleuropa altbekannt, und sie sind keineswegs auf 

Wirtschaftswdder beschr2nkt. Beispielsweise ist noch heute in der Bevtilkerung des Bayeri- 

schen Waldes das Sturmereignis von 1870 (!) in Erinnerung, dem alleine auf dem rund 13.000 

Hektar groBen Gebiet des Nationalparks Bayerischer Wald (ohne Erweiterungsgebiet) ein- 

schlieBlich des folgenden Borkenlderbefalls mehr als 600.000 Kubikmeter Holz zum Opfer 

fielen (ELLING et al. 1987), ein A u s d ,  in dessen Vergleich die Folgen des Sturmes vom 

1.  August 1983 im gleichen Gebiet (zusammen mit kleineren Sturmwiirfen aus 1984 rund 

70.000 Kubikmeter) eher unbedeutend erscheinen. Aus dem Harz ist ein Sturmereignis vom 
9. November 1800 (!) dokumentiert, dessen unmittelbare Schaden und deren Folgen fiir die 

Forstwirtschaft als ,,verheerend" eingestuft wurden (JAGER, unpubl. Forschungsbericht 1970). 

Auch Urwader bleiben von Sturmwiirfen nicht verschont. So stellte FALINSKI (1976) im Tief- 

land-Wald von Bialowieza (Ost-Polen) die gro5e Bedeutung von Sturmwiirfen fiir das dortige 

Waldtikosystem heraus. Im besterhaltenen, am wenigsten vom Menschen beeinflaten Urwald- 

bestand Mitteleuropas, dem Rothwald bei Lunz (Niedertisterreich; ZUKRIGL et al. 1963) ist die 
Bedeutung der Sturmwiirfe fiir die Walderneuerung unmittelbar anschaulich. Im nordostchinesi- 

schen Chang Bai Shan (Changbai-Gebirge) mit ilberwiegend naturnahen Wddern w d e n  am 

27.August 1986 auf 9.800 Hektar rund zwei Millionen Festmetern Holz geworfen (HAN 

JINXUAN et al. 1995). In Wyoming fielen 1987 im ,,Teton Wilderness" auf 6.000 Hektar Flache 

shtliche Baume dem Sturm zum Opfer (KNIGHT 1994). 

Diese wenigen Beispiele sollen klarstellen, d& in Mitteleuropa wie auch in anderen Gebieten 

der Erde Wald6kosysteme von Nutur aus durch Sturmwurfereignisse und die von ihnen ausgelb- 

sten Prozesse entscheidend gepr2gt werden (,,disturbance regime"). Offen bleibt, inwieweit sich 
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Einfiihrung 

Sturmintensittit und Sturmhi-iufigkeit als Folge der EinfluSnahme des Menschen auf Klimaablilu- 

fe veradem (d.h. verstiirken) werden bzw. bereits versttirkt haben. Die beste Baumartenwahl 

und Waldshukturpflege nutzen nichts, wenn Windbtien eine Sttirke erreichen. welche die Wi- 

derstandskraft der einzelnen Baumindividuen und Baumbestilnde ubersteigen. Jllngste Weltkli- 
ma-Reports (ICPP 1990, 1992, 1996a, 1996b) legen die Annahme nahe, daB die Atmosphiire 
durch die nachgewiesene Verbderung ihrer chemischen Zusammensetzung "instabiler" wird, 
was sich u.a. in hefigeren und hiiufigeren StUrmen au0em sollte. 

Wie dem auch sei: Sturmwurf und Sturmbruch gehtiren trotz aller bisherigen forstlichen MaB- 

nahmen nicht der Vergangenheit an. Forstwirtschaft und Landnutzungsplanung sollten auf 
kommende StUrme besser vokreitet sein als auf die StUrm ,,Vivian" und ,,Wiebke". Konzepte 
werden bentrtigt, wie sinnvoller Weise mit entstehenden SturmwurfflLhen zu verfahren ist. 

Zum Stichwort "Katastrophe" 

Pltrtzliche und einschneidende Verknappungen von Ressourcen gelten als "Katastrophe". 
Selbstverstilndlich stellt ein Sturmwurf fUr den Waldbesitzer, der unter unerwartetem Holzanfall 
und schlagartigem Preisverfall zu leiden hat, eine wirtschaftliche Katastrophe dar; ebenso ist 
beispielsweise der epiphytischen Flechte, deren Trilgerbaum vom Sturm geworfen wurde, im 
w6rtlichen Sinne die Lebensgrundlage entzogen. Andere Teile des (Oko-)Systems ktinnen aber 
von derartigen Vemderungen durchaus profitieren. So zeigten ROMME et al. (1986) u.a. im 

Yellowstone Nationalpark, daB in Bestbden von Pinus contorta nach Borkenktiferbefall (Aus- 

diinnung der Baumschicht 2.T. auf weniger als 50 95) die llberlebenden und die jungen Bhme 
immense Zuwtichse hatten, und die jh-liche Gesamt(!)-Holzproduktion des Bestandes nach 
dem Befall z.T. die Werte aus der Zeit vor dem Kiiferbefall ubertraf! 

Die Baumschicht eines natitrlichen mitteleuropiiischen Waldes - das zeigen die letzten (winzi- 
gen) Urwaldbestilnde, die wir in Mitteleuropa noch besitzen und z.T. auch bereits die soge- 
nannten "Urwader von morgen", die in Form der Naturwaldreservate im Entstehen sind - ist 
nicht auf groSer Flkhe einheitlich strukturiert (s. dam 2.B. die Darstellung der Mosaik-Struktur 

des Fichten-Tannen-Buchen-Urwaldes Corkova Uvalalplitvicer Seen von MAYFB et al. 1980)! 

Neben gleichalmgen, hochwaldartigen Teilbestbden gibt es zahlreiche Lucken unterschiedli- 

cher GrtiSe, entstanden durch stehendes Absterben von Einzelindividuen oder durch gleichzeiti- 
gen Tod von Individuengruppen, 2.B. wegen Sturmwurfs, in denen Jungpflanzen der SchluB- 
waldarten leben und heranwachsen (.,gap dynamics"). Die spezielle Struktur einer Sturmwurf- 

flkhe, die speziellen bestandesklimatischen Bedingungen in der Zersttirungs- und anschlieSen- 
den Verjiingungsphase des Waldes sind untrennbar mit dem ,, Wald"-okosystem verbunden, 
sind untrennbar Teil eines natilrlichen Wald6kosystems. 

3 



Fischer 

Fiir das bewertende Wort "Katastrophe" gibt es im okosystemaren Sprachgebrauch also keinen 

Platz; der englische Begriff "disturbance" ist geeignet, das Phhomen des gravierenden Eingrif- 

fes in den iiblichen Prozessablauf wertungsfrei zu benennen: ,,Disturbance is a change in condi- 

tions which interferes with the normal functioning of a given biological system" (VAN ANDEL & 

VAN DEN BERGH 1987, S. 5). In einem natifrlichen mitteleuropZischen Wald ktinnen gerade sol- 

che "disturbances", 2.B. SturmwUrfe, Ausltiser der Verjilngung und wichtiger Motor einer hohen 

Struktur- und BiodiversiUt sein. 

Die Stiinne vom Februar 1990 und ihre Folgen 

Ende Februar 1990 iiberquerten mehrere Stiirme Mitteleuropa, von denen "Vivian" (26.127.2.) 

und "Wiebke" (28.2. bis 1.3.) die heftigsten waren. Farbtafel 1 zeigt das Sturmtief "Vivian" aus 

Satellitenperspektive am 26. Februar 1990 iiber Mitteleuropa. Alleine in der Bundesrepublik 
Deutschland fie1 schlagartig eine Holzmenge von rund 60 Millionen Kubikmetern an, in West- 

und Mitteleuropa insgesamt ca. 100 Millionen Kubikmeter (HUSS 1991). Schwerpunktmig 

waren der mittlere und sildliche Teil Deutschlands, die Schweiz und Osterreich betroffen. In 
Baden-WUrttemberg entstanden rund 20.000 Hektar Sturmwurfflkhe, auf der 14,9 Millionen 

Festmeter Holz anfielen (183 % des normalen jilhrlichen Einschlages); Zentren der Stiirme in 

Baden-WUrttemberg waren der Odenwald, der Schwabisch-Frihkische Wald einschlieBlich 

Ostalb, der Nordliche Schwarzwald und das ostliche Oberschwaben (MLR 1994). Die durch- 
schnittliche GrtiBe der Sturmwurfflachen lag bei gut zwei Hektar; 75 % der Flachen waren klei- 

ner als zwei Hektar; die gr6Bte Flache hatte eine Ausdehnung von 73,8 Hektar (SCHREINER et al. 

1996). Die Forstwirtschaft wude vor enonne Aufgaben gestellt. 

In Bayern beispielsweise legte eine eingehende Untersuchung (BAYER. LWF 1995) die spezielle 

Witterungskonstellation vor und w2hrend des Sturmes offen: (1) Vorausgegangen war eine 

iiberwiegend frostfreie Periode, weshalb die Boden vielerorts aufgetaut, durchfeuchtet und da- 

mit plastisch waren. (2) Reichliche Niederschlage in Form von Regen hatten zu einer zus2tzli- 

chen Durchfeuchtung und Aufweichung der Boden gefiihrt. (3) Es hatte bereits im Vorfeld 

Stiirme gegeben, durch welche die B a u m w e l n  im Boden gelockert worden waren. (4) Die 

Stiirme hatten Boen mit besonders hohen Spitzengeschwindigkeiten @is 180 lan/h, vereinzelt 

sogar darilber). 

Das zeitliche Zusammentreffen von durchnksten (eben nicht gefrorenen!), plastischen Btiden 

und hohen Windgeschwindigkeiten paBt durchaus in eine mitteleuropilische Sp2twinter- 

Witterungssituation; unter der MaBgabe der prognostizierten Klimaverihderungen sollte diese 

Konstellation in Zukunft aber haufiger auftreten als bisher. 

AufschluBreich ist eine ebenfalls in Bayern durchgefilhrte detaillierte Analyse der Wirkung der 

Sttirme "Vivian" und "Wiebke" (BAYER. LWF 1995). Bezogen auf den jeweiligen Gesamtvorrat 
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der einzelnen Baumart waren zwar 3.3 8 des Fichtenvomates und immerhin noch 1,4 8 des 
Kiefern- und Lmhenvorrates (sowie 2.2 8 des Vorrates an sonstigen Nadelholzarten a u k r  

Tanne), aber nur 0,7 8 des Vorrates an Buche und Tanne und sogar nur 0,4 8 des Vorrates von 
Eiche und sonstigen Laubbaumarten betroffen. In Baden-Wtirttemberg ergab sich ein im we- 
sentlichen gleicher Sturmwurfgefihdungsgrad (SCHREINER et al. 1996): WSUlrend die Fichte 
vom Sturmwurf etwa doppelt so stark betroffen war wie es ihrem Mischungsanteil entspricht 
war die Buche nur zur Hafte ihres Mischungsanteiles betroffen. Anders als in Bayern verhielt 
sich in Baden-Wiirttemberg nur die Kiefer: relativ zum Mischungsverhatnis hatte sie weniger 
stark unter dem Sturmwurf zu leiden als in Bayern. - Es lie@ auf der Hand, diese Daten mit dem 
Grad der Natiirlichkeit der Baumartenzusammensetng der Wirtschaftswillder Mittelempas in 
Verbindung zu bringen. 

Zielsetzung der PAd-Sturmwu gorschung 

Mitteleuropaweit setzten im AnschluS an die Winterstfirme 1990 wissenschaftliche Studien zur 
ablaufenden Waldentwicklung auf den neu entstandenen Sturmwurfflirchen ein. Da vornehmlich 
Fichtenbesthde ("Fichtenforste") betroffen'waren, beziehen sich diese Studien Ubenviegend auf 
Fichten-Okosysteme. Rzumliche Schwerpunkte dieser Forschungen bilden die Schweiz (Organi- 
sation und wissenschaftliche Betreuung durch die Eidgenussische Forschungsanstalt fUr Wald, 
Schnee und Landschaft: USSIG gL SCHONENBERGER 1994, SCHONENBERGER et al. 1995) , Bay- 

em (organisiert und wissenschaftlich betreut durch die BAYER. LWF in Zusammenarbeit mit 

dem Lehrbereich Geobotanik der Forstwissenschaftlichen FakulCitLMU Mtinchen: FISCHER 
1992, 1996) und dsterreich (GoSSow 1992). Desweiteren wurden entsprechende Studien in 
Rheinland-Pfalz (FVA Rheinland-Halz 1996), Niedersachsen und Hessen (WLLIG 1994) 

durchgefiihrt. 

Ein wichtiges Zentrum der mitteleurop2ischen Sturmwurfforschung hat sich in Baden- 

Wiirttemberg etabliert; Uber die dort durchgefilhrten Untersuchungen berichtet der vorliegende 
Band der ecomed-Reihe. Im Rahmen des "Projektes Angewandte Okologie" @'At); Landesan- 
stalt fUr Umweltschutz Baden-Wiirttemberg) wurden sie schrittweise organisatorisch zusam- 

mengefaf3t und auf drei Forschungsraume, die Sturmwurfflkhen bei Bebenhausen. Langenau 
und Bad Waldsee fokussiert. Im Vordergrund steht die Bioziinose von Sturmwurfflkhen und 

ihre Entwicklung nach dem Sturmereignis. Mit 9 Arbeitsgmppen und mehr als 30 Wissen- 
schaftlem und Forst-Fachleuten war es mUglich, die Entwicklung eines breiten bioztinologi- 

schen Spektrums von den Produzenten Uber die Konsumenten bis zu den Destruenten zu behan- 
deln und zusmlich die wesentlichsten Standortsfaktoren (Boden. Klima) sowie die Nutzungsge- 
schichte der Besthde zu analysieren. Im Rahmen des ,,F'rojektes Angewandte Okologie" (PAC)) 
lauft das naturwissenschaftliche Rogramm auf dem Hintergrund der forstlich-waldbaulichen 
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Relevanz und der Landnutzungspraxis ab; denn zentrales Ziel des Gesamtprojektes ist es, auf 

eine neues Sturmwurfereignis besser vorbereitet zu sein als bisher. 

Fragen, die einer K l h n g  zugefiihrt werden sollen sind z.B.: 

In welchem Umfang tragen solche Sturmwwfflachen zur Steigerung der Biodiversitlt im 

Wirtschaftswald bei? 

Haben nicht-geraumte Smwurfflachen auch (oder gerade sie?) einen positiven EinfluR 

hinsichtlich Biodiversititt auf die Umgebung? 

In welchem Mal3e gehen von forstlich nicht aufgearbeiteten Sturmwurfflachen im Fichten- 

bestand Gefahren fiir den umgebenden Wald aus? 

KBnnen aus der langfristigen Beobachtung der Wald-Entwicklungsprozesse Hinweise fur 

eine naturnahe Forstbewirtschaftung (Waldbau) abgeleitet werden? 

Welche Vorteile bieten die nicht aufgearbeiteten Sturmwurfflachen hinsichtlich Land- 

schaftshaushdt, forstlicher Landnutzung und Naturschutz? 

Wie sind Sturmwurfflachen - gertiumt oder auch sich selbst iiberlassen - im Gesamthaushalt 

einer Landschaft zu beurteilen? 

In einem siebenjihigen Untersuchungszeitraum (1991 bis 1997) ist es unmoglich, die ange- 

schnittenen Fragen - bezogen auf WaldUkosysteme, deren Entwicklungsabltiufe nach Jahrzehn- 

ten und Jahrhunderten (!) rechnen - vollsttindig zu beantworten. Aber es zeichnen sich bereits 

nach diesem relativ kurzen Zeitraum wichtige Ergebnis-Grundlinien ab. Sie herauszuarbeiten 

und der Offentlichkeit vorzustellen ist Aufgabe des vorliegenden Buches. Einerseits versteht es 

sich als AbschluB einer intensiven wissenschaftlichen Untersuchung der Bioztinose auf Sturm- 
wurfflachen w2hrend der Startphase der Entwicklung nach Sturmwurf, andererseits aber auch 

als Basis fiir ein dringend benbtigtes, den wissenschaftlichen Anforderungen und den finanziel- 

len Rahmenbedingungen angepa6tes Monitoring der zukiinftigen Entwicklung auf diesen F1a- 

chen. 

Zentrales Anliegen der Studie ist es, der Forstwirtschaft und allen mit Landschaftsgestaltung 

und Landschaftsplanung befaBten Organisationen und Personen Informationen bereitzustellen, 

die zu einer langFistig nachhaltigen forstlichen Landnutzung beitragen, und zwar insbesondere 

vor dem Hintergrund eines erhuhten Sturmwurfrisikos und gesellschaftlich gestellter Anforde- 

rungen an Naturnae und Biodiversitat (Umweltgipfel von KO). Damit kann die in Baden- 

Wiirttemberg durchgefiihrte Sturmwurfforschung einen Beitrag zur Nachhaltigkeit sowohl in 
Ukologischer als auch in bkomomischer Sicht liefern. 
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2 Abiotische Rahmenbedingungen 

2.1 Lage und Rechtsstatus der Sturmwurfflachen 

von W. Bucking 

2.1.1 Lage der Sturmwurffliichen, regionale und klimatische Einordnung 

Die Untersuchungen zur Entwicklung von BiozUnosen auf Shumwurfflachen konzentrieren sich 
auf drei Beobachtungsgebiete im Verwaltungsbereich der Forstdirektion Tiibingen. Sie sind den 
drei GroBlandschaften (Wuchsgebieten im Sinne der Forstlichen Standortskartierung) Neckar- 
land, Schw'dbische Alb bzw. Siidwestdeutsches Alpenvorland zugeordnet. Die Zuordnung zu 
den Regionalen Einheiten (Wuchsbezirken und gleichrangige Gliederungskategonen) gibt 
Tab. 2.1-1 wieder. Die Kennzeichnung der Wuchsverhilltnisse innerhalb der Regionalen Ein- 
heiten erfolgt durch den Regionalwald (regionale natllrliche Baumartenzusammensetg). 

Im Sturmflkhenprojekt wurden dementsprechend Standorte innerhalb des Regionalwaldes 

"Submontaner Buchen-Eichen-Wald (Bebenhausen) im Wuchsgebiet Neckarland, "Kontinen- 
tal-submontaner Buchenwald mit Eiche" (Langenau) im Wuchsgebiet Schwiibische Alb und 
"Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Eiche" (Bad Waldsee) vergleichend untersucht 
(Tab. 2.1-1, s. Abb. 2.1-1). 

Zur klimatischen Einordnung der Regionalen Einheiten werden neben pollenanalytischen, ve- 

getationskundlichen und waldwachstumskundlichen Kriterien vor allem Klimadaten herangezo- 
gen (SCHLENKER & MU= 1973, 1974; Auswertungspenode 1931 bis 1960). Zur Charakteri- 
sierung der im Sturmwurfflichenprojekt untersuchten Einzelflkhen sind darilber hinaus vor 
allem die Klima- und Witterungsdaten nahegelegener Klimastationen von Belang (Tab. 2.1-1). 

Bebenhausen 

Zur klimatischen Kennzeichnung kann am ehesten die im Wuchsbezirk hkhstgelegene (aller- 
dings inzwischen aufgelbste) Station Boblingen (432 m NN, damit mehr als 100 m unter dem 
Sturmwurfflilchenniveau) herangezogen werden. Als Jahresdurchschnitt des Wuchsbezirks wur- 

den 8,4"C berechnet. Bei Korrektur um den HUhengradienten (0,8 Wl00 m) zwischen Sturm- 

wurfflache und Klimastation ergibt sich ziemlich genau der Mittelwert von BUblingen. Die Nie 
derschlagswerte dieser Station sind allerdings deutlich geringer als in der benachbarten SchUn- 
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' Wuehsgebiet Schwiibische Alb 

~6M3 Egaualb 
Emlwuchsbemk Lone- und 

(Bezugsstation Nieder- 
stotzingen 45 1 m NN) 
Regionalwald Kontinental- 
submontaner Buchen-Wald mit 
Eiche 

I 

Bad Waldsee (535-545 m NN) 
' Wuchsgebiet Siidwestdeutsehes Al- 
penvodand 
7/06 Einzelwuchsbezirk Sudwest- 
(vorher liches Oberschwaben 
7/06b) (Bezugsstation Aulendorf 

I 571 mNN) 
Regionalwald: Submontaner 
Buchen-Tannen-Wald mit Eiche 

Tab. 2.1-1: Regionale Zuordnung, Regionalwald und mimadaten* 11951-1990**. 

Bebenhausen (540-560 m NN) 
Wuchsgebiet Neckarland 
4/13a Wuchsbezirk Schtlnbuch und 

Keuperhahen in Stuttgan 
(Bezugsstation Boblingen 
432 m NN) 
Regionalwald: Submontaner 
Buchen-Eichen-Wald 

Langenau (545-570 m NN) 

Jahr 

"C 

7,8 

7s 
1951-1996 

7.4) 

733 
1951 -1 9% 

7.6) 

- 
k?PE 

"c 

Jan. 

-1.4 

- 

-2,5 

- 

-2,5 

__. 

ren 
JUll 

"C - 

17,l 

- 

16,8 

- 

16,7 

- 

- - 
10°C 
Dauer 

I I~  Tagen 

154 

154 

151 

- - 
Jahr 

mm 

665 

673 
(1951- 
1990 
728) 

858 

1990 
885) 

(1951- 

- 
edersch 
x-zaii 

Juli 

mm 

226 

- 

250 

- 

319 

,e 
Sommer: 
Winter 

8 

157 

194 

186 

* 
** DWD, Auswertungszeitraum 1951-1990 

Schlenker & MUler 1973,1975 (Auswermngsperiode 1931-1960) 

buch-Station (700 bis 740 mm). Als Mittelwert des Wuchsbezirks wird 726 mm angesehen. Be- 
nachbarte Stationen hatten 1957 bis 1990 etwas geringere Jahresmitteltemperaturen und tenden- 

ziell geringere Niederschlgge. Andererseits verweist Kumpf (unverBff. Mitt.) darauf, da8 im 
Verlauf der letzten 110 Jahre die Jahresmitteltemperaturen der Station Hohenheim von 7,9"C 

(1881 bis 1890) auf 9,3"C (1981 bis 1990) zunahmen, wobei Urbanisiemngseffekte wohl nicht 
auszuschliehen sind. 

Bad Waldsee 

Die klimatischen Verhiiltnisse der Sturmwurffl2che Bad Waldsee werden am ehesten durch die 

nBrdlich gelegene Station Aulendorf (571 mNN), der HBhenlage der Sturmflgche nahezu ent- 

sprechend, gekennzeichnet. Nach Siiden steigen die Temperaturen an, bis Weingarten (495 m) 

im Jahresmittel um 1 K. Die Niederschlgge nehmen nach Siiden und Osten deutlich zu (Wein- 

garten im Jahresdurchschnitt 965 mm, Bad Waldsee 851 mm). Die KlimatBnung ist in landes- 
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weiter Sicht submontan. Der Auswertungszeitraum 1951 bis 1990 I a t  eine Tendenz zu w m e -  
rem und niederschlagsreicherem Klima erkennen. 

Lungenau 

Als Bezugsstation kann Niederstotzingen (451 m NN), allerdings urn mehr als 100 m tiefer ge- 

legen als die Sturrnwurffikhe, herangezogen werden. FUr das ntirdlich gelegene Heidenheim 
gelten die gleichen Jahresmitteltemperaturen (7,5"C) und die gleiche Dauer der Tage Uber 10°C 

(154). Die Niederschltige der beiden benachbarten Stationen erreichen (nahezu Ubereinstim- 
mend) 673 bzw. 681 mm. Die Niederschlagshbhe ist im Sommer eineinhalbmal bis doppelt so 
hoch wie im Winter. Die Klimatbnung ist kontinental-submontan. Der Auswertungszeitraum 
1951 bis 1990 ergibt eine etwas geringere Jahresmitteltemperatur und deutlich htihere Nieder- 
schltige. 

In allen drei FUen handelt es sich um submontane Wuchsbezirke. Am wknsten und ausgegli- 

chensten ist Bebenhausen; besonders die Wintertemperaturen sind in Langenau und Bad Wald- 
see um 1 K niedriger. In der gleichen Folge steigen die Niederschlilge von 665 mm auf 858 (885 

in der Periode 1961 bis 1990) mm an. Im Regionalwald findet die Klimatbnung Ausdruck i h  
abnehmenden Eichenanteil und im Hinzutreten der Tame. In Langenau bleibt die Nieder- 
schlagssumme jedoch im unteren Bereich, auch wenn man eine hbhere Summe im Auswer- 
tungszeitraum 1951 bis 1990 berticksichtigt. 

2.1.2 Geomorphologie und Geologie 

Die GroBlandschaften sind auch durch unterschiedliche erd- und landschaftsgeschichtliche Aus- 

gangslagen und sntwicklungen geprtigt. Geologisch wird das Neckarland durch die Formatio- 

nen des Muschelkalks und des Keupers, die Schwilbische Alb durch die Jura-Formationen und 
das Alpenvorland durch die q u a e n  Ablagerungen der Eiszeit gepdgt. Auch Neckarland und 
Schwakche Alb wurden durch quartilre hozesse und Sedimentationen uberformt, mit nachhal- 
tigen Folgen fur Bodenentwicklung und Bodenqualitilt. 

In allen drei Landschaften wurden Sturmwurfflkhen vorwiegend in ebener Lage ausgewmt, 

die typische Standortskomplexe reprilsentieren (vgl. Kap. 2.3). W ~ e n d  Langenau und Bad 
Waldsee weitverbreitete Landschaftsausschnitte darstellen, ist die Rtit-(ko-)Formation des Keu- 
pers zwar selten in Baden-WiiMemberg, die sehr nhtoffarmen Ausgangssubstrate mit teilwei- 

ser ,,UBverbesserung" sind aber charakteristisch fiir viele Waldstandorte auf basenarmem Aus- 
gangssubstrat. 
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N 

S 

W Sturmwurfflache 
1 Bannwald Silbersandgrube (Bebenhausen) 
2 Bannwald Fohlenhaus (Langenau) 
3 Bannwald Bayrischer Schlag (Bad Waldsee) 

A Forstdirektion 

Wuchsgebietsgrenzen 

Abb. 2.1-1: Lage der untersuchten Sturmwurfflkhen Bebenhausen, Langenau und Bad Wald- 
see. 

10 



Lage-und Rechtsstatus 

2.1.3 Zur langfristigen rechtlichen Sicherung der ungelenkten Sukzession von 
Sturmwurffliichen in Baden-Wiirttemberg 

Nach den forstwirtschaftlich katastrophalen Sturmwiirfen vom Februar 1990 wurde die Forde- 

rung erhoben, wenigstens einzelne geworfene Waldflilchen unbehandelt ihrer spontanen Ent- 

wicklung zu Uberlassen. Wie in dsterreich (GOSSOW 1992), der Schweiz (SCH~NENEERGER et 

al. 1992), Bayern (FISCHER et al. 1990, FISCHER 1992), Hessen (WJLLIG 1994), Rheinland-Halz 

(FVA Rheinland Pfalz 1996) und anderen Bundesladern, wurden auch in Baden-Wtirttemberg 

solche Schutzgebiete mit insgesamt 130 ha Flkhe ausgewiesen [fiinf in der FlkhengrtlSe von je 
18 bis 39 ha (BUCKING 1993)l; in Baden-Wiirttemberg handelt es sich allerdings ausschlieSlich 

um Fichten-Sturmwtlrfe. Wesentliches Motiv hierfiir war, spontane Prozesse der Wiederbewal- 
dung in ausreichender regionaler und Mlicher Differenzierung zu beobachten, also an mehreren 

Lokalitaten im Gegensatz zu wenigen GroSschutzgebieten (FISCHER et al. 1990). Solche Flilchen 

sind als Vergleichsgebiete fiir lokale und standortsbezogene waldbauliche Fragen in Wirt- 

schaftswadern unersetzlich. Zur Sicherung bot sich der rechtliche Status des "Bannwaldes" an, 
da in dieser Schutzgebietskategorie nach LWaldG 3 32 ein dauerhafter, von jeglichen vermeid- 

baren Eingriffen gesetzlich freigestellter ProzeSschutz gewiihrleistet ist. Bereits vorhandene 

Bannwader wurden nicht von gr6Serflachigen Sturmereignissen getroffen und waren deshalb 
fiir diese aktuelle Fragestellung im Augenblick nicht geeignet. 

Die Initiative fiir die Sturmwurfbannwader im Bereich der Forstdirektion Ttibingen ging - im 

Gegensatz zu den Stunnwurfbannw2ldern Stimpfach (FD Stuttgart) und Teufelsries (FD Karls- 

ruhe) - von biologischen, mykologischen und zoologischen Forschungsansiitzen der gebietsna- 

hen Universitaten Tiibingen und Ulm aus. Aus den zunkhst sehr kleinflachig auf die jeweilige 

Fragestellung zugeschnittenen, nicht vom Wurfholz gertlumten Kernflilchen entstanden die heu- 

tigen grtrf3er geschnittenen Bannwader "Silbersandgrube" (Bebenhausen), "Bayrischer Schlag" 

(Bad Waldsee) und "Fohlenhaus" (Langenau). Auch diese ProzeSschutzgebiete sind im Hinblick 
auf die Entwicklung von Wadern recht klein; zudem sind sie in sich standortlich uneinheitlich 

(BUCKING 1997). Die Umgebung der nicht geraumten Wurfflachen war meist aus Forstschutz- 

gninden geraumt worden, wurde vor Unterschutzstellung geraumt oder fie1 alsbald der Aus- 

breitung der Borkenkger zum Opfer; einige Best2nde verblieben auch bisher ohne Schaden. 

Hinzu kam, daS die urspriinglichen Kernfltichen in behandlungsgeschichtlich uneinheitlichen 

Bestaden liegen (AlthGlzer, Baumhblzer, Kulturfliichen, Vorbauten, frtihere S turmWe,  Ver- 

suchsflachen). Die durch vorausgehende Bestandesbehandlung gegebene Ausgangssituation ist 

im Detail nicht bekannt, insbesondere liegen keine flkhenscharfen Angaben Uber spontane oder 

vollzogene Vorverjiingung vor. Diese Grundinformationen konnten auch nachtraglich nicht 
mehr in der erforderlichen Genauigkeit ermittelt werden (vgl. Kap. 3.1,3.4). 
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Bucking 

Zusammenfassung 

Im Sturmwurfprojekt in Baden-Wiirttemberg wurden drei Fllchen besonders intensiv unter- 

sucht. Es handelt sich um ehemalige Fichtenbestude anstelle urspriinglicher Laubwdder in den 

Forstlichen Wuchsgebieten Neckarland, Schwabische Alb und Alpenvorland. Die entsprechen- 

den Regionalwdder, die die klimabedingten regionalen natiirlichen Baumartenzusammenset- 

zungen widerspiegeln, sind: der Submontane Buchen-Eichen-Wald (Bebenhausen), der Konti- 

nental-Submontane Buchenwald mit Eiche (Langenau) und der Submontane Buchen-Tannen- 

Wald mit Eiche (Bad Waldsee). Die Sturmwurfflachen bleiben als Bannwidder (Naturwaldre- 

servate) auf Dauer unbewirtschaftet und stehen somit filr die langfristige Beobachtung der Suk- 

zession zur Verfiigung. 
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Geoiikologische Parameter 

2.2 Geookologische Parameter 

von K.-H. Pfeffeer 

2.2.1 Vorbemerkung 

Die Forstdirektion Tiibingen stellte fiir das PAO-Sturmwurffltichenprojekt drei Versuchsfltichen 

zur VerfUgung. Alle Flachen wiesen vor dem Sturmwurf des Winters 1990 eine hohe Fichtenbe- 

stockung auf und wurden nach dem Sturmwurfereignis nicht gertiumt. 

Im Rahmen der Sukzessionsforschung wurden 1992 wesentliche Standortparameter analysiert 

und eventuelle Veriinderungen durch Kontrolluntersuchungen 1994 und 1996 iiberpriift. 
Grundlegende geotikologische Daten zu den Sturmwurfflkhen sowie Veriindemngen von ein- 
zelnen Parametem im Laufe der Entwicklung sind im folgenden exemplarisch aufgezeigt. 

Die Untersuchungssturmwurfflurmwurfflilchen liegen in drei fllr das Gebiet der Forstdirektion Tiibingen 

typischen Naturriiumen, deren KenngrtiBen in Tab. 2.2-1 aufgezeigt sin& 

0 BAD WALDSEE - im Jungmoriinengebiet des oberschwabischen Hiigellandes. 

0 LANGENAU - auf der verkarsteten Schwtibischen Alb im Gebiet der Fltichenalb. 

BEBENHAUSEN - im Keuperbergland des Naturparkes Schtinbuch. 

2.2.2 Untersuchungsfliiche Bad Waldsee 

Diese Untersuchungsflkhe liegt ca. 6 km sUdlich von Aulendorf, westlich der Schussen und 

oberhalb des Bahnhofes Durlesbach, unmittelbar sUdlich des inneren wllrmeiszeitlichen Endmo- 

riinenwalles. Das Gelhde in etwa 540 m NN H6he wird durch ein kuppiges Kleinrelief mit 

feuchten, vermoorten Hohlformen gepr2gt. 

Aufschliisse, Geliindebegehungen und Bohrungen ergaben, daI3 Uber den wtirmeiszeitlichen gla- 

ziaen Ablagerungen eine periglazi2re Lage mit hohem Schluffanteil den oberflkhennahen Un- 

tergrund pragt und daB auf den hUheren Reliefteilen flache Diinen aufsitzen (SCHNEIDER 1993). 

Befunde, die durch die Arbeiten von SEWL (1973) und HORNIG et al. (1991) fiir Oberschwa- 
ben lokal bekannt waren und die flkhenhaft durch die Arbeit von KOSEL (1996) bestiitigt wur- 
den. 

Die Ergebnisse sind in den Abb. 2.2-1 bis Abb. 2.2-3 dokumentiert. 
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Pfeffer 

Tab. 2.2-1: Daten zu den Sturmwurffliichen. 

Bebenhausen 
Abt. 65 und 68 
3 ha 

Distr. N Bromberg 

Forstbezirk 
Abteilung 
Sturmfliiche 90 

Langenau 
Abt. 24 und 25 
6 ha 

Distr. XXIV En- 
gelghau 

Distrikt 

Bannwaldbezeichnung 

Top. Karte 
1 :50000 

Koordinaten 
Rechtswert 
Hochwert 

Meereshohe (m NN) 

Silbersandgmbe Fohlenhaus 

L 7520 L 7526 
Reutlingen Giinzburg 

35 01 - 35 02 
53 82 - 53 84 

540 - 560 

35 77 - 35 78 
53 75 - 53 77 

550 - 565 

Bezeichnung nach 
Forstliche Standorts- 
kartierung 

Neckarland Schwiibische Alb 

Klimabedingter 
Waldtyp 

submontaner submontaner 
Buchen-Eichen- Buchenwald 
Wald mit Tanne z.T. mit Eiche 

BAD WALDSEE 

Bad Waldsee 
Abt. 9 und 25 
11 ha betroffen, Ne- 
ster-Einzelwiirfe 
Distr. VII u. VIII 
Mochenwanger Wald 
und Roschenwald 

Naturraumliche 
Einordnung nach 
H ~ N L O C H E R  (1 953) 

Bayrischer Schlag 

L 8122 
Weingarten 

Schonbuch Mittlere 
und Glemswald Flachenalb 

35 48 
53 06 - 53 08 

535 - 540 

Siidwestdeutsches 
Alpenvorland 

submontaner 
Buchenwald 
z.T. mit Eiche 
(ortlich mit Tanne) 

Oberschwabisches 
Hugelland 

Es wurden an Referenzstandorten Profilgmben angelegt, deren exakte Lage in den Tab. 2.2-2, 

2.2-3 und 2.2-4 angegeben ist. Die Profilgruben wurden 1992, 1994 und 1996 beprobt und ge- 

& den bodenkundlichen Methoden (BECK, BURGER & PFEFFER 1995) analysiert. 

Es wurden nach den Bewertungstabellen der AG BODEN (1995) und SCHLICW~G, BLUE & 

 ST^ (1995) Zuordnungen vorgenommen und Bewertungsdiagramme erstellt, wie sie in den 

Abb. 2.2-2,2.2-3,2.2-5,2.2-6,2.2-8 und 2.2-9 dokumentiert sind. 
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