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9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum 

 
EU Interpretation Manual 2013: Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests 
BfN-Handbuch 1998: Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

 

 
Beschreibung: 
Auf grundwasserfernen bzw. stauwasserfernen, meist relativ nährstoffreichen und oft 
wärmegetönten Standorten wachsen Eichen-Hainbuchenwälder mit den Hauptbaumarten 
Traubeneiche (Quercus petraea), Hainbuche (Carpinus betulus) und Winterlinde (Tilia 
cordata) mit einer meist gut ausgebildeten Strauchschicht. Die Bodenflora ist sehr artenreich, 
wobei Frühjahrsgeophyten teilweise weniger in Erscheinung treten als im LRT 9160.    
 
 
Biotoptypen: 
08182 Eichen-Hainbuchenwälder mittlerer bis trockener Standorte (WCM)  v 
081821 Leberblümchen-Linden-Hainbuchenwald (WCMH)     v 
081822 Farn-Winterlinden-Hainbuchenwald (WCMF)      v 
081823 Hainrispen-Winterlinden-Hainbuchenwald (WCMR)     v 
081824 Duftprimel-Winterlinden-Hainbuchenwald (WCMT)    v 
081825 Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald (WCMW)    v 
08310 Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche) (WLQ)     pp 
0831XX10 Eichenforstgesellschaften auf kräftig nährstoffversorgten Böden  pp 
0831XX12 Wurmfarn-Eichenforst       pp 
0831XX14 Waldzwenken-Eichenforst       pp 
 
  
Charakteristische Vegetationstypen: 
V Carpinion betuli ISSLER 1931        pp 
A Galio sylvatici-Carpinetum betuli OBERD. 1957      v 
 
 
Folgende früher beschriebene und in ZIMMERMANN et al. 2007 den Biotoptypen zugeordnete 
Assoziationen sind hier nach den genannten Untertypen inklusive gefasst: 
081821: Aegopodio-Carpinetum PASSARGE & HOFMANN 1968;  
081823: Dactylido-Carpinetum HOFMANN 1959;  
081824: Tilio-Carpinetum TRACZYK 1962;  
081825: Melampyro-Carpinetum PASSARGE 1957 
 
 
Charakteristische Pflanzenarten: 
siehe Arteninventar Bewertungsschema 
 
 

Charakteristische Tierarten: 
Schmetterlinge: Catocala promissa, C. sponsa, Cyclophora ruficiliaria, Drymonia querna, D. 
ruficornis, Harpia ilhauseri, Neozephyrus quercus, Polyploca ridens, Dichonia aprilina, 
Synanthedon conopiformis u.a.; Käfer: Akimerus schaefferi, Anchastus acuticornis, Calosoma 
sycophanta, Carabus arvensis, C. intricatus, Cardiophorus gramineus, Cerambyx cerdo, 
Chrysobothris affinis, Clytus tropicus, Exocentrus adspersus, Halyzia sedecimguttata, 
Lucanus cervus, Nephus bipunctatus, Notiophilus rufipes, Platypus cylindrus, Protaetia  
aeruginosa, Scolytus intricatus, S. pygmaeus, Scymnus auritus, S. ferrugatus u.a.; 
Hautflügler: Anthophora furcata, Mutilla europaea, Sapyga similis u.a.; Zweiflügler: Didea 
fasciata u.a.; Heuschrecken: Nemobius sylvestris u.a.; Spinnen: Abacoproeces saltuum, 
Dicymbium tibiale, Diplocephalus picinus, Panamomops mengei, Walckenaeria acuminata, 
Walckenaeria obtusa u.a.; Weichtiere: Acanthinula aculeata, Aegopinella nitidula, A. pura, 
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Carychium tridentatum, Clausilia bidentata, Cochlodina laminata, Discus rotundatus, 
Merdigera obscura, Monachoides incarnatus, Punctum pygmaeum 
 
Weitere typische Tierarten, die jedoch auch in verschiedenen anderen Wald-LRT vorkommen 
können: Kleinspecht, Hohltaube, Trauerschnäpper, Kernbeißer, Pirol, Sumpfmeise, 
Waldlaubsänger, Schwarzstorch, Greifvögel (Horststandorte) 
 
 

Kartierungshinweise: 
Zu mehreren LRT existieren z.T. fließende Übergänge. Die Abgrenzung zum LRT 9160 erfolgt 
durch fehlende Feuchte- und Nässezeiger in der Bodenvegetation. Der Frühjahrsaspekt ist 
gegenüber dem LRT 9160 oft weniger ausgeprägt, trotzdem ist die Aufnahme im Frühjahr 
wichtig.  Beim LRT 9170 dominieren in der Bodenvegetation Arten der trockenen bis frischen 
Standorte, häufig im Kontakt mit trockenen Eichenwäldern. Sekundäre Eichen-
Hainbuchenwälder als Ersatzgesellschaften von Buchenwäldern werden ebenfalls dem LRT 
9170 zugeordnet.  
 
 
Ökologische Erfordernisse für einen günstigen Erhaltungsgrad: 
Alte Laubbaumbestände auf tonig-lehmigen Moränenstandorten mit Hainbuche (Carpinus 
betulus), Trauben-Eiche (Quercus petraea) und Winter-Linde (Tilia cordata) in der 
Baumschicht; hoher Anteil stehenden und liegenden Totholzes; Naturverjüngung; gut 
entwickelte und meist artenreiche Kraut- und Strauchschicht; forstliche Bewirtschaftung unter 
Erhalt und der Förderung der natürlichen Baumartenzusammensetzung, insbesondere der 
Hauptbaumarten. 
 
 
Kennzeichen und Indikatoren für eine Verschlechterung des Erhaltungsgrades: 
Veränderung des typischen Baumartenspektrums und der spezifischen Zusammensetzung 
der Bodenvegetation; schwindender Alt- und Totholzanteil sowie Ausbleiben von 
Naturverjüngung 
 
 
Gefährdungsfaktoren und –ursachen: 
Veränderung der Bestandszusammensetzung (Baumartenspektrum) und der 
Bestandsstrukturen durch Intensivierung der bisherigen forstwirtschaftlichen Nutzung (z.B. 
durch übermäßige Entnahme von Stark- und Totholz, die dazu führt, dass Erhalt oder 
Entwicklung eines guten oder hervorragenden Zustandes gefährdet wird; selektive Nutzung 
einer Baumart, Aufforstung natürlich entstandener Lichtungen, Anpflanzung nicht 
standortheimischer Gehölze und Einwanderung von Neophyten (Acer negundo, Mahonia spp., 
Prunus serotina, Robinia pseudoacacia, Symphoricarpus spp.); Ausbleiben von 
Naturverjüngung aufgrund überhöhter Schalenwilddichten; Eutrophierung und 
Bodenversauerung über atmosphärische Deposition.  
 
 
Grundsätze für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen: 
Erhalt oder Entwicklung strukturreicher Bestände (möglichst mit hohen Anteilen von Alters- 
und Zerfallsphase) bzw. von Beständen, in denen ein fließender Generationsübergang 
verschiedener Altersstadien vorhanden ist; Holznutzung unter Begünstigung und Förderung 
hoher Altbaum- und Totholzanteile sowie von Naturverjüngung (z.B. teilweises Belassen von 
Windwürfen und Windwurfschneisen, Reduzierung des Schalenwildbestandes) und der 
typischen Bodenvegetation; Wahrung eines breiten Baumartenspektrums mit Hainbuche, 
Trauben-Eiche und Winter-Linde als Hauptbaumarten. 
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Monitoring: 
Böden (Struktur, Hydrologie, Trophie, Humusvorrat und Humusbildung); 
Artenzusammensetzung von Kraut-, Strauch- und Baumschicht; Bestockungsstruktur der 
Strauch- und Baumschicht; Baumartenverjüngung und Patch-Dynamik nach Störungen 
(Wildverbiss, natürliche Sukzession von Windwurfflächen oder Auflichtungen nach 
Holzentnahme); Totholzvorrat einschließlich Höhlenreservoire; Fauna: Siedlungsdichte der 
Brutvögel – insbesondere Höhlenbrüter (Spechte, Hohltaube), Wirbellosenfauna; forstliche 
Nutzungen. 
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9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum 

 

Bewertungsschema 
 

Kriterien / Wertstufe A B C 

Vollständigkeit der 

lebensraumtypischen 

Habitatstrukturen 

hervorragende 

Ausprägung 

gute Ausprägung mittlere bis schlechte 

Ausprägung 

Wuchsklassen / Raumstruktur 

*1, 2 

≥ 3 Wuchsklassen, 
jeweils mind. 10% 
Deckung, dabei 

Auftreten der 
Reifephase  (≥ WK7 bei 

Eiche, WK 6 bei 
anderen Baumarten) auf 

≥ 40% der Fläche 

mindestens zwei 
Wuchsklassen (jeweils 
mind. 10 % Deckung), 

dabei Auftreten der 
Reifephase ( WK 7 
bei Eiche, WK 6 bei 
anderen Baumarten) 
auf > 1/4 der Fläche 

 

sofern nicht A oder B 
zutrifft 

Biotop- und Altbäume *1, 3 > 7 Stück / ha 5 - 7 Stück/ ha 
 

< 5 Stück/ ha 

Totholz   
(Durchmesser mind. 35 cm für 
Eiche, mind. 25 cm für weitere 
Baumarten) *1 

> 20 m3/ha, 
 liegendes und 

stehendes Totholz 

11 - 20 m3/ha, 
liegendes oder 

stehendes Totholz 
 

≤ 10 m3/ha, 
 liegendes oder 

stehendes Totholz 

Vollständigkeit des 

lebensraumtypischen 

Arteninventars 

vorhanden weitgehend 

vorhanden 

nur in Teilen vorhanden 

Charakteristische Pflanzenarten (wertbestimmende/LRT-kennzeichnende Arten):  
Hauptbaumarten: Carpinus betulus, Quercus petraea, Tilia cordata 
Begleitbaumarten: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, 
Prunus avium, Pinus sylvestris, Quercur robur, Sorbus aucuparia, S. torminalis,  
Straucharten: Crataegus monogyna, Coryllus avellana, Euonymus europaeus, Rhamnus carthatica, Sambucus 
nigra 
Krautschicht: Adoxa moschatellina, Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, 
Astragalus glycyphyllos, Brachypodium pinnatum, Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, 
Campanula persicifolia, Campanula trachelium, Carex digitata, Carex pilulifera, Carex sylvatica, Clinopodium 
vulgare, Convallaria majalis, Corydalis intermedia, Dactylis polygama, Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-
mas, Epipactis helleborine, Festuca heterophylla, Ficaria verna, Gagea lutea, Galeobdolon luteum, Galium 
odoratum, G. sylvaticum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Hedera helix, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, 
L. linifolius, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Melampyrum nemorum, Melica nutans, 
Melica uniflora, Milium effusum, Mycelis muralis, Neottia nidus-avis, Oxalis acetosella, Peucedanum oreoselinum, 
Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Polygonatum odoratum,  Primula veris, Pulmonaria obscura, Silene 
nutans, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Thalictrum minus, Vicia cassubica, Vincetoxicum hirundinaria, Viola 
reichenbachiana, Viola riviniana u.a. 
  
Moosschicht: Polytrichum formosum u.a. 
 

Deckungsanteil [%] 
der lebensraumtypischen 
Gehölzarten in Baum- und 
Strauchschicht(en) *4 

≥ 90  ≥ 80 bis < 90 ≥ 70 bis < 80 

Krautschicht  

(Farn- und Blütenpflanzen) *1 

mind. 10 
charakteristische Arten, 

davon mind. 5 LRT-
kennzeichnende Arten 

Arten 

mind. 7  
charakteristische Arten 

davon mind. 3 LRT-
kennzeichnende Arten  

mind. 5 
charakteristische Arten 

davon mind. 2 LRT-
kennzeichnende Arten 

Beeinträchtigungen keine bis gering mittel stark 

Deckungsanteil [%] 
gebietsfremder 
Gehölzarten in der Baum- und 
Strauchschicht (Schicht, Arten 
und Anteil im Waldbogen 

nennen) *4 

 ≤ 5   > 5 – 10  > 10 - 30  

Deckungsanteil [%]  
von Störungs-/ 

≤ 5 > 5 - 25 > 25 
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Eutrophierungszeigern (inkl. 
Neophyten) in der Krautschicht 
(Artenliste erstellen) 

betroffener Flächenanteil [%] 
mit Bodenverdichtung infolge 
von Befahrung, die eine 
erhebliche Beeinträchtigung der 
Krautschicht verursacht  

≤ 5  

und keine Fahrspuren 
und Gleisbildung 
außerhalb von 

Rückegassen und 
Gleisbildung auf den 

Rückegassen höchstens 
gering 

> 5 bis ≤ 10  
und/oder wenige 

Fahrspuren und wenig 
Gleisbildung außerhalb 

von Rückegassen 
und/oder mäßige 

Gleisbildung auf den 
Rückegassen 

 

> 10 
und/oder erhebliche 

Fahrspuren und 
Gleisbildung außerhalb 

von Rückegassen 
und/oder starke 

Gleisbildung auf den 
Rückegassen 

Verbiss und Naturverjüngung *1 

 

Verbiss nicht 
nachweisbar oder nur 

sehr gering, die 
Verjüngung wird nicht 

behindert: 
< 10 % Verbiss an den 

Baumarten der 
natürlichen Vegetation 

Verbiss deutlich 
erkennbar, die 

Verjüngung wird 
merklich verringert aber 

nicht gänzlich 
verhindert: 

10 - 50 % Verbiss an 
den Baumarten der 

natürlichen Vegetation 
 

erheblicher Verbissdruck, 
der eine Naturverjüngung 

ausschließt: 
> 50 % Verbiss an den 

Baumarten der 
natürlichen Vegetation 

Weitere Schäden an 
lebensraumtypischen 
Standortverhältnissen, 
Waldvegetation und Struktur 
einschließlich Nutzung 
(Expertenvotum mit 

Begründung) *5 

keine oder nur 
geringfügige und 

kleinflächige  
(<10% Flächenanteil) 

 

mittlere 
(10 – 50% der Fläche) 

starke 
(> 50% der Fläche) 

 
 
*1 Unterscheidet sich von  

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ UND DEM BUND-LÄNDER-ARBEITSKREIS FFH-MONITORING UND BERICHTSPFLICHT (Hrsg.) 
2017: Bewertungsschemata für die Bewertung des Erhaltungsgrades von Arten und Lebensraumtypen als 
Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring, Teil II: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (mit 
Ausnahme der marinen und Küstenlebensräume). Stand: Oktober 2017. 
 
 *2  Wuchsklassen nach 

LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG 2013: Betriebliche Anweisung zur Forsteinrichtung des Landeswaldes im 
Land Brandenburg. Betriebliche Anweisung 13/2011. Fassung vom 15.04.2013. 
LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG 2007: Biotopkartierung Brandenburg, Band 1. 
 
*3 Bäume mit Brusthöhendurchmesser ≥ 50 cm, Bäume mit Höhlen oder Horste, sonstige Altbäume 

lebensraumtypischer Arten mit besonderer Bedeutung für den Artenschutz (z. B. Bewuchs mit seltenen Flechten, 
seltene einheimische Baumarten etc.).  
 
*4 „Deckungsanteil“ bestimmter Arten(-gruppen) bezogen auf die Gesamtdeckung der Vegetation oder definierter 

Ausschnitte davon. Der Deckungsanteil errechnet sich als Quotient aus Summe der Deckungsprozente aller 
lebensraumtypischen bzw. gebietsfremden Gehölzarten in Strauch- und Baumschichten durch das Hundertste 
der Summe der Deckungsprozente aller Gehölze. Der Deckungsanteil ist <=100%. 
 
*5 z. B: Einschlag von Habitatbäumen oder selektive Entnahme von Neben- oder Pionierbaumarten. Forstliche 

Maßnahmen zur Bestandesverjüngung, die die Zukunft von Wald-LRT-Flächen entscheidend negativ 
beeinflussen können. Einzelne Bewirtschaftungsweisen, in deren Folge sich das lebensraumtypische 
Waldinnenklima erheblich negativ verändert. 

 
 
 
 
 


