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V o r w o r t

Ein einziges Blättchen 
Erfahrung ist mehr wert 

als ein ganzer Baum 
voll guter Ratschläge 

(aus Litauen)

N a tu r  e r le b e n  m it  a l le n  S in n e n ; d ie se r Sa tz  is t P rog ram m  u nd  n un  schon  se it v ie le n  Jahren e in  
fe s te r B e s ta n d te il besonders d e r auß erschu lischen  U m w e ltb ild u n g . A u c h  d ie  A lf re d  T o e p fe r  
A k a d e m ie  fü r  N a tu rs c h u tz  ( N N A ) ,  se it 1994 anerkanntes R e g io n a le s  U m w e ltb ild u n g s z e n tru m  
des L a n d e s  N iedersachsen , e n g a g ie rt s ich  v ie lfä lt ig  in  d iesem  B ild u n g s b e re ic h .

U m  de r w ach sen de n  N a c h fra g e  v o n  S ch u le n  im  U m k re is  der N N A  nach  h a n d lu n g s o r ie n tie r
te n  L e h rv e ra n s ta ltu n g e n  zu m  T h e m a  N a tu rs c h u tz  gerech t zu  w e rd e n , w u rd e  1992 an der A k a 
d e m ie  d e r A rb e its k re is  N a tu rs c h u tz p ä d a g o g ik  ins L eb en  geru fen . M i t  d e r Z ie ls e tz u n g  K in d e rn  
u nd  J u g e n d lic h e n  e in  b re ite s  U m w e ltb ild u n g s a n g e b o t zu  e rm ö g lic h e n , is t se ithe r e in  v ie l fä l t i 
ges u n d  e rle b n is o r ie n t ie r te s  P ro g ra m m  entstanden. D ie  L age  des H o fe s  M ö h r  a ls S itz  d e r 
A k a d e m ie  in m it te n  v e rsch ie d e n s te r L ebensräum e  des N a tu rsch u tzg e b ie te s  L ü n e b u rg e r H e id e  
(u.a . W a ld , M o o r ,  H e id e , W ie s e ) b ie te t d a fü r  beste V o rausse tzungen .

M i t  v ie l Spaß b e im  B e ob a ch te n , S a m m e ln , U n te rsuchen , E x p e r im e n tie re n , R iechen  u n d  T a 
sten w ir d  den K in d e rn  u n d  J u g e n d lic h e n  e rm ö g lic h t, d ie  n o tw e n d ig e  e m o tio n a le  B e z ie h u n g  
z u m  u m g e b en de n  L e b e n s ra u m  zu  scha ffen . D a rüb e r w ird  das In te resse  am  w e ite re n  e ig e n 
s tä nd ige n  E rfo rs c h e n  u n d  V e rs te h e n  d e r ko m p le xe n  n a tü rlic h e n  Z u sa m m e nh än ge  g e w e ck t. 
D ie s  is t d ie  G ru n d la g e  fü r  je d e  p ra k tis c h e  N a tu rschu tza rb e it.

U m  d ie  b is h e r gem ach ten  E r fa h ru n g e n  im  R ahm en der N a tu re r le b n is v e ra n s ta ltu n g e n  m it  
S ch u lk la sse n  u n d  anderen  K in d e r -  u n d  Jugendgruppen  e inem  g rö ß e ren  K re is  v o n  In te re s 
se n tin ne n  u nd  In te ressen ten  z u g ä n g lic h  zu  m achen, w u rd e n  1996 d ie  e rs ten  z w e i P u b lik a t io 
nen m it  e in e r S a m m lu n g  v o n  N a tu re r le b n is s p ie le n  zu den L eb e n s rä u m e n  M o o r  u nd  H e id e  
s o w ie  W ie se , W e id e  u n d  R asen  herausgegeben. M it  d iese r d r it te n  V e rö ffe n t lic h u n g  zu m  
T h e m a  W a ld  u nd  H e c k e  w ir d  d ie  Z u sa m m e n s te llu n g  v o n  M a te r ia lie n  z u r o rig in ä re n  und  
g a n z h e it lic h e n  N a tu rb e g e g n u n g  fü r  z w e i w ic h t ig e  Lebensräum e  e rw e ite r t.

D ie  a u sg e w ä h lte n  B a u s te in e  s ind  m it  u n te rsch ie d lich e n  A lte rs g ru p p e n  u nd  G ru p p e n g rö ß e n  
anw en db a r. Sie e rm ö g lic h e n  den  L e h re r in n e n  und  L e h re rn  e in  a u f  d ie  je w e il ig e  U m g e b u n g  
u nd  S itu a t io n  a b s tim m b a re s  N a tu re r le b n is p ro g ra m m . W ir  h o ffe n  m it  d iese r A usgabe  w e ite re  
A n re g u n g e n  fü r  e ine  s in n lic h e  N a tu rb e g e g n u n g  geben zu  k ö n n e n  u n d  w ün sche n  a lle n  v ie l 
Spaß b e im  A u s p ro b ie re n .

PS: D ie  „S m il ie s “  b e z ü g lic h  d e r G ru p p e n g rö ß e  haben fo lg e n d e  B ede u tun g .

©  E in z e l a rb e it

©  ©  P a rtn e ra rb e it

G ru p p e n a rb e it
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I

E r le b n is s e

im  W a ld  u n d  a n  d e r H e c k e





Im  F rü h lin g  u n term  grünen B lä tterdach

K u rz  nach  S onnenau fgang  is t d ie  n ä c h tlic h e  S t il le  des W a ld e s  lä n g s t dem  e ifr ig e n  G esang  
e ines  v ie ls t im m ig e n  V o g e lk o n z e rte s  g e w ich e n . D en  m o rg e n d lic h e n  W a ld b e s u c h e r 

e m p fä n g t das m u n te re  T re ib e n  de r g e fie d e rte n  S änger schon  v o n  w e ite m . In  den h e lle n  
S tra h le n  d e r F rü h lin g sso n n e  leuch ten  je tz t  d ie  n o ch  n ic h t lan ge  e n tfa lte te n  B lä t te r  am  
W a ld ra n d  in  ih re n  so fa ce tten re iche n  G rü n tö n e n . D as h e lle , fa s t s c h im m e rn d e  l in d g rü n  d e r 
ju n g e n  B u c h e n b lä tte r  ü be rd eck t das h e lle  G e lb g rü n  d e r neu  b e la u b te n  E ic h e n . D a re in  
m is c h e n  s ich  a ls b u n te  P a le tte  d ie  b la u g rü n e n  Z w e ig e  d e r N a d e lh ö lz e r.
V ie le r le i E in d rü c k e  em p fan g en  den G ast des W a lde s , so b a ld  e r den  g rü ne n  L e b e n s ra u m  
b e tr it t .  D as g re lle  S o n n e n lic h t w e ic h t s o fo r t  dem  S cha tten  d e r B ä u m e  u nd  S trä u ch e r u n d  
d u rc h d r in g t n u r m a n ch m a l das S ch a tten re ich . Im  L a u fe  d e r W a n d e ru n g  m u ß  s ich  das A u g e  
im m e r  w ie d e r  a u f  d u n k le re  und  h e lle re  B e re ic h e  u nd  tanzende , in  den  B lä tte rn  re f le k t ie re n d e  
S o n n e n fle c k e n  e in s te lle n .
D ie  W ä rm e , d ie  eben noch  a u f  dem  R ü c k e n  zu  fü h le n  w a r, w e ic h t im  S ch a tten  des 
B lä tte rd a c h e s  u n d  d ie  fr is ch e , k ü h le  W a ld lu f t  is t d e u tlic h  zu  spüren. D ie  N ase  e m p fä n g t e in  
e rd ig e r, le ic h t m o d r ig -w ü rz ig e r  G eruch  v o m  W a ld b o d e n , v o n  B a u m rin d e  und  H a rze n  s o w ie  
u n te rs c h ie d lic h e  a ro m a tis c h -fr is c h e  D ü fte  d e r K rä u te r  u nd  S träucher.

D o c h  neben  A u g e  und  Nase is t es w o h l das O h r, das an e in e m  m o rg e n d lic h e n  F rü h lin g s ta g  im  
W a ld  am  m e is te n  angeregt w ird . K a u m  is t d e r S ch lag  des B u c h f in k e n , d e r ro lle n d e  
Ü b e rs c h la g  im  G esang des Z a u n kö n ig s  o d e r das p e rle n de , m e lo d iö s e  L ie d  des R o tk e h lc h e n s  
im  g e m is c h te n  C h o r zu  erkennen. Sehr w e it  tra g e n d  is t d e r lau te , m e la n c h o lis c h e  G esang  d e r 
M is te ld ro s s e l v o m  W a ld ra n d  her zu  h ö ren  u n d  ab u nd  zu , m a l nah o d e r fe rn  heb t s ich  d e r 
F lu g ru f  des S chw arzspech tes  aus dem  V o g e lk o n z e r t h e rvo r.
D u f t ,  L ic h ts p ie le  und  Gesang b e g le ite n  den  W a n d e re r in  im m e r  w ie d e r  a b w e ch se ln d e n  
N u a n ce n  a u f  se in e r W a n d e ru n g  d u rch  den  W a ld .

D ie  schon  v o m  W a ld ra n d  e rkennbaren  B u c h e n  haben  h ie r  im  W a ld  e in  d ich te s  K ro n e n d a c h  
g e b ild e t, so daß d ie  Sonne den B oden  an v ie le n  S te lle n  n u r  in  u n b e la u b te m  Z u s ta n d  e rre ic h t. 
N u r  sehr w e n ig e  E ic h e n  haben sich  in  d iesen  W a ld b e re ic h  g e m is c h t. D ie  le ic h t g rauen , 
g la tte n  u n d  w e n ig  ve rz w e ig te n  S täm m e d e r R o tb u c h e n  fa l le n  im  o ffe n e n , re la t iv  s tra u ch lo se n  
W a ld ra u m  ins  A u ge .
Im  A p r i l  ha tte  h ie r  e in  w e iß e r T e p p ic h  v o n  B u s c h w in d rö s c h e n  den W a ld b o d e n  b ed eck t. N u n  
s ind  h ie r  u nd  da schon  d ie  B lü te n  der S te rn m ie re  o d e r des W a ld v e ilc h e n  zu  e rkennen . A n  
anderen  S te lle n  f in d e n  s ich  k rie che n de  T r ie b e  d e r G o ldn esse l o d e r d ie  u n sch e inb a re n , z a r t
w e iß e n  B lü te n  des W a ld m e is te rs . D a  u n te r den  B u che n  n u r  v e re in z e lt e in ig e  K rä u te rn  b lü h e n , 
m uß  m an  schon  ganz genau h in h ö re n , um  an S onnen tagen  das S u m m e n  de r In se k te n  zu  
hören .

D e r  a u fm e rk s a m e  B e ob a ch te r kann  an den hohen  
a lte n  S täm m e n  so m anches S pech tloch  e n td e cke n , 
e inen  T ro m m e lw irb e l ode r das H acken  nach  N a h 
ru n g  an e in e m  a lte n  A s t ve rnehm en.
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D a n n  k o m m t m an  p lö tz l ic h  a u f  e in e  W e g kre uzu ng . Z u r  rech ten  H a n d  t r i f f t  m an  a u f  e in  
g ä n z lic h  anderes W a ld b ild .  H a tte  m a n  v o rh e r das E m p fin d e n , d u rc h  e ine  g roße 
b lä tte rb e d a c h te  H a lle  zu  sch re iten , so stehen  h ie r  d ie  F ich te n  eng in  R e ih ' u n d  G lie d .

S chon  v o m  W e g e  aus w ir d  d e u tlic h , daß h ie r  k e in  D u rc h k o m 
m en  is t. D ie  N a d e ln  im  u n te re n  B e re ic h  d e r B äum e s ind  abge
fa lle n , das D ic k ic h t  is t d u n k e l u nd  k a h l. K e in e  K rä u te r  
und  S trä u ch e r b e g rü n e n  den W a ld b o d e n  u n d  der m o d rig e  
G e ru ch  d e r N a d e lw a ld s tre u  s te ig t in  d ie  Nase. K le in e  s treu 
zerse tzende P ilz e  s in d  b e ina he  das ganze Ja h r in  d iesem  
sch a ttig e n  M i l ie u  a n z u tre ffe n .

N u r  sehr w e n ig e  Sänger ka nn  das O h r  in  d iesem  D ic k ic h t  v e rn e h m e n  u n d  im  geschü tz ten  
D u n k e l f in d e t d e r K u n d ig e  v ie l le ic h t  den  ve rs te ck te n  S perberho rs t. In  m an che n  Jahren 
m achen  s ich  h ie r  auch  ungebetene  G äste  b re it , d ie  a ls h o lzb e w o h n e n d e  In s e k te n  w ie  z. B . de r 
B o rk e n k ä fe r  in  g ro ß en  Z a h le n  in  den  S täm m e n  de r B ä um e  S chaden a n ric h te n .

B e tr i t t  m a n  d e n n o ch  d iesen  W a ld  g e b ü c k t und  stets ach tgebend , s ich  n ic h t an den sp itzen  
N a d e ln  zu  s techen, so is t m an  e rs taun t, a uch  h ie r  noch  d ie  ü b e ra ll g e g e n w ä rtig e n  Z e ic h e n  d e r 
Z iv i l is a t io n  a n z u tre ffe n . S e lbs t in  den  d u n ke ls te n  E cke n  f in d e t s ich  a lle r le i U n ra t aus P la s tik , 
P a p ie r u nd  M e ta ll.  Im m e r  w ie d e r  in  den  W a ld  g e fah rene r A b fa l l  z e ig t s ich  in  g roß en  
M ü llh a ld e n . S e lbs t H in w e is s c h ild e r , a u fg e s te llte  P a p ie rkö rb e  u nd  v ie le  M ö g lic h k e ite n  de r 
M ü lle n ts o rg u n g  w e rd e n  im m e r  w ie d e r  ig n o r ie r t.

V ie le  M e n sch e n  ü be rle ge n  s ich  n ic h t,  w e lc h e  A u s w irk u n g e n  d iese  A b fä lle  haben. S e lbst e in  
e in ze ln es , a c h tlo s  w e g g e w o rfe n e s  K a u g u m m i kann  d ie  M u n d w e rk z e u g e  d e r v o n  süßen 
D u fts to f fe n  a n g e lo c k te n  K ä fe r  v e rk le b e n  und  sie ve rh u n g e rn  lassen. V ie le  s o lc h e r „ k le in e n “  
U n a c h ts a m k e ite n  in  W a ld  u nd  F e ld  s tö re n  das Lebensge füge  d e r T ie re  u n d  P flanzen . B e i 
unserem  n ächs ten  W a ld s p a z ie rg a n g  s o llte n  w ir  daran  denken.
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B a u s te in e

„W a h rn e h m e n  m it  a lle n  S in n e n “





,-W qhrnehm en m it allen Sinnen

D A S  B A U M S P I E L

B ei d iesem  B ew egun gssp ie l müssen d ie  T eilnehm er von einem  M itsp ie 
ler geru fen e A ufgaben  erfü llen , um n ich t auszuscheiden.

D u rc h fü h ru n g : D ie  G rup pe  lä u ft in S ich t-  und  R u fw e ite  du rche ina nd e r um her.
W enn  ein S p ie lle ite r dann ve rsch iedene  K o m m a n d o s  g ib t w ie  z .B  
J e d e r  sucht sich eine B u ch e “ , ve rsu ch t je d e r  de r M its p ie le r , s ich an 
eine B uche  zu stellen. W e r ke ine  B u che  ge fu nd e n  hat o d e r s ich  an 
e inen anderen B aum  g e s te llt ha t, sche ide t aus. D ie  ü b rig e n  lau fen  
w ie d e r um her und w a rte n  a u f  d ie  nächste A u fg ab e . D ie  ausgesch ie 
denen T e ilne h m e r w a rte n  b e im  S p ie lle ite r und  d ü rfe n  sich dann 
e ven tue ll selbst anstelle des S p ie lle ite rs  K o m m a n d o s  ausdenken und  
ru fen .

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

15-30
M in

A l te r :

ab 6 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :

9





r-W qhrnehm en m it allen Sinnen

D e t e k t i v  „ T a s t s u m m “

D ie  Teilnehm erinnen suchen den Baum , von dem  sie  ein ige Teile zu vo r  
er ta s te t haben.

M a te r ia l: R inde , F rüch te , B lä tte r, Z w e ig e , B lü te n  e in ig e r B ä um e  o d e r S trä u -
ch e r, Tastkäs ten  ode r T a s tb e u te l; gg f. bun te  K le b e p u n k te , gg f. 
A u ge n b ind e n

V o rb e re itu n g : B lü te n , B lä tte r, Z w e ige , F rü c h te  u n d /o d e r R ind e  w e rd e n  in  den
T as tkäs te n  o de r -beu te ln  v e rte ilt .  D ie  je w e ils  zu  e inem  G e h ö lz  ge 
hö ren de n  G egenstände w e rd e n  in  e inen B e u te l ge tan  o d e r aber 
d ic h t zusam m en ge leg t o de r m it  F a rb p u n k te n  als zusam m e ng eh ö rig  
gekennze ichne t.

D u rc h fü h ru n g : D ie  T e ilnehm erinnen  ertasten  d ie  ve rsch iedenen  G egenstände  eines 
G ehö lzes  und  m achen sich dann  a u f  d ie  Suche nach dem  in  de r N ä 
he stehenden dazugehörigen  B a u m  o d e r S trauch.

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

30
M in .

A l t e r :

a b ó  J.

G r u p p e n 
g rö ß e :

©

i i





r-W ohrnehm en m it allen Sinnen

D i e  l e b e n d e  H e c k e

In d ie sem  B ew egu n gesp ie l w ird  ein A sp ek t d e r  im m er s tä rkeren  E n tfer
n u ng von H ecken  in d e r  L andschaft sp ie le r isch  nachem pfunden.

D u rc h fü h ru n g : E in e r  der M its p ie le r  sp ie lt den B e u te g re ife r, e in ige  andere  sp ie len  
B e u te tie re , d ie  üb rigen  M its p ie le r  b ild e n  e ine H ecke . A u f  e in  a k u 
stisches S ignal h in  s tü rz t s ich  de r B e u te g re ife r  a u f  d ie  B e u te tie re  
u nd  ve rsuch t, diese zu fangen. L e tz e re  je d o c h  sch lüp fen  in  d ie  
H e c k e  und  ve rs tecken  s ich  d o rt. Sie sind dann den B lic k e n  des 
B e u te g re ife rs  en tschw unden  und  kö nn en  n ic h t m e h r ge fangen  w e r 
den. Im  L a u fe  des Spiels w ird  d ie  A n z a h l de r H e c k e n s p ie le r im m e r 
w e ite r  reduz ie rt. Es b le iben  im m e r w e n ig e r U n te rs c h lu p fm ö g lic h 
k e ite n  und der B e u te g re ife r hat es in fo lgedessen  im m e r e in fache r, 
B e u te tie re  zu fangen. D ie  ge fangenen  B e u te tie re  sche iden aus.

V a ria n te ; In  A n leh nu ng  an das S p ie l „D ie  R eise nach Je rusa lem “  w e rd e n  
S träuche r m it fa rb igen  Sche iben  o. ä. m a rk ie rt. E s g ib t genau  eine 
M a rk ie ru n g  w e n ig e r als T e iln e h m e r m itsp ie le n . A u f  e in  S igna l h in  
m uß  sich jedes der K in d e r  an e inen m a rk ie r te n  S tra uch  ste llen. P ro  
D u rch g a n g  w ird  eine Scheibe  e n tfe rn t. D as  S p ie l d aue rt so lange, 
b is  n u r noch  e in  K in d  ü b rig b le ib t.

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

30
M in .

A l t e r :

ab 6 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :





r-W qhrnehm en m it allen Sinnen

R u b b e l m e m o r y

D ie  Teilnehm er suchen che pa ssen d en  G egenstücke zu  a u f  P a p ie r  g e 
ru b b elten  B lättern.

M a te r ia l: L a u b b lä tte r; W ach ss tifte , P ap ie r; S ch re ibun te rlagen

D u rc h fü h ru n g : D ie  K in d e r  suchen sich e in L a u b b la tt und pauschen dieses a u f  Pa
p ie r, indem  sie e in  S tück  P ap ie r a u f  das L a u b b la tt legen  und  dann 
m it dem  W a ch ss tift da rüberm a len , b is  sich d ie  K o n tu re n  des B la tte s  
(U m r iß ; B la ttra n d ; N e rve n ) abzeichnen. A n sch lie ß e nd  w e rde n  d ie  
R u b b e lb ild e r ausgetauscht und  d ie  T e iln e h m e r m üssen d ie  en tsp re 
chenden G egenstücke  dazu im  W a ld  o de r an de r H e c k e  w ie d e r f in 
den.

H in w e is : « D ie  T e ilne h m e r so llten  d a rau fh in ge w iese n  w e rde n , daß sie n ich t
das O rig in a l, sondern  ein B la t t  desg le ichen  Baum es suchen so llen, 
w as sich s iche rlich  n ich t v ö ll ig  m it ih re m  S u chb ild  z u r D e c k u n g  
b ring e n  läßt.

•  B e im  Tausch der R u b b e lb ild e r so llte  d a ra u f geach te t w e rde n , daß 
d ie  T e ilne h m e r B lä tte r  anderer B äum e suchen so llen  als d ie , d ie  sie 
selbst g e rubbe lt haben.

T ip : M it  den R ub be lb ilde rn  lassen sich z. B . P o s tka rte n  und  Leseze ichen
herste llen , indem  m an d ie  B ild e r  ausschne ide t und  a u f  fes ten  K a r 
to n  k leb t.

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

45
M in .

A l t e r :

ab 6 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :

1 5





,-W qhrnehm en m it ollen Sinnen

M E N S C H  E R I N N E R E  D I C H

D ie  T eilnehm er suchen B lä tter und Früchte, d ie  s ie  zu vo r  kurze Z eit zu  
G esich t bekom m en haben.

M a te r ia l: B lä tte r  u n d /o d e r F rüch te , B e ttu c h ; B re tt  o d e r Pappe

V o rb e re itu n g : D e r K u rs le ite r  leg t 4-5  B lä tte r  u n d /o d e r F rü c h te  de r angrenzenden
H e c k e  a u f ein B re tt oder e ine Pappe u nd  d e ck t diese m it dem  T u c h  

zu.

D u rc h fü h ru n g : D ie  T e iln e h m e r ve rsam m eln  sich u m  das T u c h , das der L e h re r  dann 
fü r  e inen ku rze n  M o m e n t e n tfe rn t. D ie  T e iln e h m e r so llen  s ich  d ie  
d o r t liegenden  D in g e  in  d ieser Z e it  m ö g lic h s t g u t e inp rägen , da sie 
ansch ließend losgesch ick t w e rd e n , u m  m ö g lic h s t v ie le  de r D in g e  in  
de r H ecke  w ied e rzu fin de n . Z u m  S ch luß  w ird  v e rg lic h e n , ob  d ie  
r ic h tig e n  D in g e  gefunden  w u rd e n .

V a ria n te : •  Es is t auch m ö g lic h , daß d ie  A u s w a h l d e rje n ig en  G egenstände , d ie
v o n  den andere gesucht w e rd e n  m üssen, e ine r der T e iln e h m e r 
ü b e rn im m t. D ie  R o lle n  w e rd e n  dann ansch ließend  getausch t.

•  D ieses Sp ie l kann  ebenso a u f  andere w e ite re  D in g e  ausgedehnt 
w erden .

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

30
M in .

A l t e r :

ab 6 J.

G r u p p e n 

g rö ß e :

n : k 17





r-W dhrnehm en m it ollen Sinnen

D A S  G R O S S E  S U C H E N

D en  Teilnehm ern w erden  versch iedene Sam m el-, Such- u nd B eo b a ch 
tu n gsaufgaben  o d er kleine A ufträge geste llt.

M a te ria l: A u f  festes Papier k o p ie r te  E rle b n is - und  S uchkä rtchen  (A n la g e ) ;
B rie fum sch lä ge

D u rc h fü h ru n g : Jedem  T e ilnehm er w erden  e in  o d e r m ehre re  S u chka rten  und  even
tu e ll B rie fum sch läge  zu m  A u fb e w a h re n  des S am m elgu tes ausge
te ilt .  D a ra u fh in  m achen sich  a lle  a u f  d ie  g ro ß e  Suche. Z u m  Sch luß  
setzen sich a lle  zusam m en und  b e rich te n  ü be r ih re  E rlebn isse , 
E m p fin d u n g e n  und B e o b a ch tu n g e n  und  s te llen  d ie  ge fundenen  
O b je k te  vo r.

T ip : D ie  Suchaufgaben können  auch  d ire k t a u f  g roß e  U m sch läg e  ge
schrieben w erden.

H in w e is . D ie  T e ilne h m e r so llten  d a ra u f au fm erksam  gem ach t w e rd e n , n u r
so lche D in g e  zu sam m eln, d ie  de r N a tu r  unbeschadet en tn om m en  
w e rd e n  können.

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

30
M in

A l t e r :

ab 9 J

G r u p p e n 
g rö ß e :

1 9



Such- und Erlebniskarten für „Das große Suchen“

S u c h e  e tw a s  N u t z lo s e s ,  d a s S u c h e  e tw a s ,  d a s  f ü r  d e n  W a ld

n ü t z l i c h  is t ! s e h r  w i c h t i g  is t !

p ^
S u c h e  e tw a s ,  m i t  d e m  m a n  

M u s i k  m a c h e n  k a n n !

 ̂ s

S u c h e  e in e n  n a t ü r l ic h e n  

W a s s e r s p e ic h e r !

S a m m le  3 v o n  M e n s c h e n  

z u r ü c k g e la s s e n e  A b f a l l s t ü c k e !

S u c h e  e in e n  B e w e is  d a fü r ,  d a ß  

T ie r e  in  d e r  G e g e n d  s in d !

S u c h e  e tw a s ,  w a s  a u f  d ie  

G e g e n w a r t  v o n  V ö g e ln  h in w e is t  

u n d  v e r s u c h e ,  w ie  e in  W a ld k a u z  

z u  r u fe n !

S u c h e  e tw a s ,  w o r ü b e r  d u  

e rz ä h le n  k a n n s t !

n : n .



Such- und Erlebniskarten für „Das große Suchen“

S u c h e  B la t t  u n d  F r ü c h te  e in e r S u c h e  e in e n  B a u m s t u m p f  u n d

P f la n z e ! z ä h le  d ie  T ie r e ,  d ie  d o r t  

h e r u m la u fe n !

V e r v o l ls t ä n d ig e  d ie  fo lg e n d e  

Z e i le  m i t  e in e m  R e im :

„ D e r  B o r k e n k ä f e r  h ie r  im  W a ld . . . “
S u c h e  v e r s c h ie d e n e  B o d e n ty p e n .  

R ie c h e  e in m a l  a n  d ie s e n

u n d  s u c h e  e in e n  d a z u  p a s s e n d e n  

G e g e n s ta n d !

v e r s c h ie d e n e n  S te l le n ,  w ie  d e r  

W a ld b o d e n  r ie c h t !

S u c h e  e in e n  B a u m ,  d e n  d u  k a u m  

n o c h  u m a r m e n  k a n n s t !

S te l le  d i r  v o r ,  d u  w ä r e s t  e in  R e h  

u n d  s u c h e  d i r  d a n n  e tw a s  z u  

f r e s s e n !

D e n k e  d i r  e in  z w e iz e i l ig e s  

G e d ic h t  ü b e r  e in e n  G e g e n s ta n d  

d e in e r  W a h l  a u s  d e m  W a ld  a u s !

B a u e  e in  k le in e s  K u n s t w e r k  a u s  

v e r s c h ie d e n e n  D in g e n ,  d ie  d u  im  

W a ld  g e fu n d e n  h a s t !

N ' l k



Such- und Erlebniskärtchen für „Das große Suchen“

S u c h e  e in e n  S a m e n , d e r  v o m S u c h e  e tw a s  F la u s c h ig e s !

W in d  g e t r a g e n  w i r d !

S u c h e  e tw a s ,  d a s  b e s o n d e r s  

g u t  d u f t e t !

S u c h e  e in e  k le in e s  u n d  e in  g ro ß e s  

D in g  e in e r  S a c h e !

( e v e n tu e l l  e tw a s  z e r r e ib e n )

S u c h e  e tw a s ,  d a s  d ie  

J a h r e s z e i t  a n z e ig t !

S u c h e  e tw a s ,  w a s  d u  g e rn e  

v e r s c h e n k e n  m ö c h te s t !

S u c h e  e tw a s  v o l l k o m m e n  

G e ra d e s !

S u c h e  e in  k le in e s  T ie r ,  s c h lü p fe  

in  s e in e  R o l le  u n d  s te l le  es  

p a n to m im is c h  d a r !

L a s s e  d ie  a n d e r e n  r a te n ,  w a s  d u  

d a r s te l ls t !

N ? ! k



f-W ohrnehm en m it allen Sinnen

D ie  Teilnehm er legen  fortlau fen de R eihen  d e r  versch iedenen  V erfär
b u n gsstad ien  fü r  versch iedene B aum arten.

D u rc h fü h ru n g : W ä h re nd  eines W a ldspaz ie rganges im  H e rb s t sam m eln d ie  T e il
nehm er in  K le in g ru p p e n  m ö g lic h s t v ie le  ve rsch ie d en fa rb ig e  B lä tte r  
e iner B a um a rt. Jede d e r K le in g ru p p e n  sam m elt fü r  eine andere 
B aum art. A n  e iner sonn igen S te lle  ko m m e n  a lle  zusam m en u nd  le 
gen d ie  B lä tte r  in  e iner S ka la  der ve rsch iedenen  V e rfä rb u n g ss ta d ie n  
neben- ode r un te re inande r aus

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

?

A l t e r :

ab 5 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :





, -W q h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

¿ * > ü f t e  d e s  p ß /? a ld e s  

- e i n  R a t e s p i e l  f ü r  ^ c h n u p p e r n n s e n

D ie  K in d er erra ten  P flanzen  oder P flan zen te ile  a n h a n d  ih rer G erüche.

Material: Filmdöschen; Pflanzen- und Pflanzenteile; Augenbinden

Vorbereitung: Verschieden stark duftende Dinge des Waldes (z. B. harziges oder
morsches Holz, Pilze, Moose, Tannen- oder Douglasiennadeln, 
stark duftende Pflanzen) werden in Filmdöschen gegeben. Die 
Pflanzenteile sollten dabei zerkleinert werden, damit die Duftstoffe 
gut abgegeben werden.

Durchführung: Die Teilnehmer bilden Zweiergruppen. Einer der Partner schnup
pert mit verbundenen Augen an einer der Dosen, die der andere 
Partner kurzzeitig öffnet und ihm unter die Nase hält. Er soll dann 
mit Hilfe von Fragen, die nur mit ja oder nein beantwortet werden 
dürfen, erraten, u m  was es sich handelt. Anschließend werden die 
Rollen getauscht. Die Anzahl der nötigen Fragen kann notiert wer
den, u m  den Sieger zu ermitteln.

Variante: Die Kinder werden mit den Filmdöschen selbst zum Düftesammeln
geschickt. Anschließend werden sie durch die anderen erraten.

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

30-45
Min.

Alter:

ab 5 J.

Gruppen
größe:

25
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r -W a h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

D ie  Teilnehm erinnen gebrauchen  ihren  T astsinn , um sich  durch  den  
W ald zu  füh len .

Material: Augenbinden

Durchführung: Die Teilnehmerinnen bilden jeweils Zweiergruppen. Einer Partnerin 
werden die Augen verbunden und Schuhe und Strümpfe ausgezo
gen. Sie setzt sich dann auf den Boden und genießt die Zeit, bis die 
andere Partnerin schnell einen Gegenstand im Wald gefunden hat, 
von dem sie meint, daß er recht gut zu ertasten sei. Diesen legt sie 
der Partnerin mit den verbundenen Augen vor die Füße und hilft 
ihr, diesen ohne Hilfe der Hände von allen Seiten befühlen zu kön
nen. Sie soll dann den Gegenstand erraten. U m  das Erraten zu er
leichtern, könnte man den Teilnehmerinnen erlauben, Fragen be
züglich des Gegenstandes stellen dürfen, auf jedoch nur mit ja oder 
nein geantwortet werden darf.

Tip: Anschließend könnten vielleicht alle einmal mit nackten Füßen auf 
verschieden Waldbodenbereichen herumlaufen, u m  die Unterschie
de zu spüren, wenn man z. B. über einen weichen Moosteppich 
läuft oder aber über Nadel- oder Laubstreu.

Jahres
zeit:

F
W H  )

Zeit
dauer:

30-45
Min.

Alter:

ab 5 J.

Gruppen
größe:

27





r -  W a h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

T is c h l e in  ded i c h  

- b e i  d e r  N a t u r  z u  C a s t -

Um auch  d en  G eschm acksinn a u f  se in e  K o sten  kom m en zu  la ssen  u n d  
W ald  u n d  H ecke auch a ls  N ahrungsquelle kennen u n d  sch ä tzen  zu  le r 
nen w erden  a u f  einer Exkursion F rü ch te o d er  B lä tte r  g e sa m m elt u n d  
a n sch ließ en d  gem einsam  vera rb eite t u n d  g eg essen  o d er  m itgenom m en.

Rezeptideen: Käsesuppe mit Vogelmiere
(entnommen: STREETER. R IC H A R D S O N  und D REYER . 1985)

1 großes Bund Vogelmiere, 40 g Butter, 10 g Mehl, 425 ml Brühe, 
Milch, 50 g geriebener Käse

Pflanzen waschen und alle harten Teile entfernen. Das Blattgrün 
fein hacken und in Butter 10 Minuten dünsten. Mehl einrühren und 
unter ständigem Rühren die Milch und die Brüheaufgießen. Den 
Käse zugeben und schmelzen lassen.

Brombeertörtchen aus Rührteig (Rezept für 12 Brötchen) 
(entnommen. STREETER, R IC H A R D S O N  und DREYER, 1985)

225 g Mehl, 1/2 Teelöffel (TL) Salz, 2 T L  Weinstein, 1 T L  Soda, 
25 g Puderzucker, 2 Eier, 1 E L  Honig, 225 ml Milch, 175 g reife 
Brombeeren

Mehl sieben, Salz, Backreibmittel und Zucker hinzufügen. Die Eier 
schlagen und zu dem angewärmten Honig geben. In Mehl eine 
Mulde formen und die Zutaten einschließlich der Brombeeren hin
eingeben und zu einem Teig rühren. Mit dem Teelöffel kleine Teig
kugeln ausstechen und auf einem gut gefetteten Blech goldgelb 
ausbacken. Heiß mit Butter servieren.

Holunderküchle

1/2 1 Milch, 2-3 Eier, 250 g Mehl, 1 E L  Honig, (Zimt und Zucker)

Aus den Zutaten einen süßen Pfannkuchenteig hersteilen. In diesen 
dann gewaschene und gut abgetropfte Dolden eintauchen und in 
reichlich Fett goldbraun backen. Können anschließend evtl, mit 
Zimt und Zucker bestreut werden.

29



Holunderblütenlimonade

Hinweis.

Tip:

3 1/21 Wasser, 100 g Honig, 7 E L  Apfelessig, 2 unbehandelte Zi
tronen, 8-9 eben aufgeblühte Dolden vom Holunder

Wasser abkochen und etwas abkühlen lassen, dann den Honig, 
Apfelessig, in Scheiben geschnittene Zitronen und kurz unter W a s 
ser ausgespülte Dolden hinzufugen. Alles in Topf 2-4 Tage ziehen 
lassen, ab und zu umrühren, dann durch Sieb gießen und kalt stel
len oder gleich trinken.

Vogelbeer-Apfelmus
(Vogelbeeren sind nur in  großen Mengen roh gegessen, schwach g ift ig ) 

gewaschene Vogelbeeren, geschälte und geviertelte Äpfel, Honig

Vogelbeeren zusammen mit Apfelstückchen aufkochen und mit 
Honig anrichten.

Die Teilnehmer sollten darauf hingewiesen werden, schonend zu 
pflücken und stets noch genügend große Bestände stehen zu las
sen. In Naturschutzgebieten und an befahrenen Straßen sollte nicht 
gesammelt werden.

• Während des Sammelns sollte auf giftige und ungiftige Früchte 
hingewiesen werden (Informationen hierzu auch in den 
„Gehölzsteckbriefen“ (Anlage)

• Weitere lustige und schmackhafte Ideen für Rezepte aus der Natur 
in STREETER, D  , R I C H A R D S O N ,  R  und W. D R E Y E R  (1985): 
Hecken - Lebensadern der Landschaft. - Gerstenberg Verlag, Hil
desheim.
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W a h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

D i e  F a r b e n  d e s  W a l d e s

D ie  Teilnehm erinnen sam m eln  d ie  F arben  d es  W aldes.

Material: Petrischalen oder andere flache Schalen, z. B. Photoschalen

Durchführung: Die Teilnehmerinnen sollen allein, in Zweier- oder Kleingruppen in 
einer flachen Schale die Farben des Waldes zusammenstellen, in
dem sie verschiedene Dinge oder kleine Teile größerer Dinge sam
meln. Dabei können auch verschiedene Auflagen mit der Suche 
verbunden werden, wie z. B. Farben am Boden, in der Kraut
schicht, in der Baum- und Strauchschicht, am Waldrand, an einem 
Stubben oder dergleichen zu sammeln. Diese können dann an
schließend mit einer kurzen Beschriftung zusammen ausgestellt 
werden.

Hinweis: Es sollten nur solche Dinge gesucht werden, die beim Sammeln
keinen Schaden anrichten.

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

30
Min.

Alter:

ab 5 J.

Gruppen
größe:

31





W a h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

g e v & R iö c v ie

D ie  Teilnehm er suchen G eräusche in d e r  N a tu r u n d  b esch reiben  sie  
d en  anderen , indem  sie  d iese  z. B. nachahm en.

Durchführung: Die Teilnehmer werden mit der Aufgabe losgeschickt, sich einen 
Platz im Wald zu suchen, an dem sie etwa 10 Minuten bleiben 
wollen. Dort sollen sie sich je nach Alter eine Reihe verschiedener 
Geräusche merken. Gegebenenfalls dürfen sie sich ein paar Stich
wörter notieren. Anschließend kommen alle wieder zusammen und 
jeder der Teilnehmer stellt seine Geräusche mit seiner Stimme oder 
mit Dingen aus dem Wald vor. Die Zuhörer sollen erraten, u m  wel
ches Geräusch bzw. u m  welchen Verursacher des Geräusches es 
sich handelt.

Hinweis: Den Teilnehmern sollte zuvor vielleicht der Hinweis mit auf den
W e g  gegeben werden, daß die Geräusche anschließend erraten 
werden sollen und dementsprechend auch erratbar sein sollten.

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

30-45 
Min.

Alter:

ab 6 J.

Gruppen
größe:

3 3





W a h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

D ie  Teilnehm erinnen suchen sich einen  G egenstand, den  d ie  an deren  
durch  F ragen  erra ten  müssen.

Material: Undurchsichtige Filmdöschen

Durchführung: Jedes Kind bekommt eine undurchsichtige Filmdose und die Auf
gabe, ein Geheimnis zu suchen. Dieses Geheimnis sollte in die 
Filmdose passen. Nachdem sich alle wieder an einem Ort versam
melt haben, gibt jeder einen kleinen Tip zu seinem Geheimnis. A n 
schließend wird durch gezieltes Nachfragen versucht, das Geheim
nis der einzelnen herauszubekommen.

Tip: Es ist sinnvoll, wenn die Kursleiterin mit der Vorstellung ihres Ge
heimnisses beginnt und auch noch etwas darüber zu erzählen weiß, 
z. B. eine Haselnuß mit dem Loch eines Haselnußbohrers, ein Blatt 
mit Galle oder Fraßspur, ein Flugsame.

n : k 35





W a h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

H A I K U

D ie  Teilnehm erinnen schreiben  G ed ich te  in  e in er a lten  ja p a n isc h e n  
G edich tform .

Material: Stifte, Schreibunterlagen

Information: Unter 'Haiku' versteht man eine alte japanische Gedichtform in
drei Zeilen von Bashö (1644-1694). Beim Schreiben des Gedichtes 
ist eine bestimmte Form einzuhalten. So soll die erste Zeile aus 5, 
die zweite Zeile aus 7 und die dritte Zeile wieder aus 5 Silben be
stehen. Die einzelnen Zeilen müssen sich nicht reimen. Die Worte 
mich, mein, unser, wir usw. dürfen nicht auftauchen.

Einen Haiku kann jeder vom Kind bis zum Erwachsenen gut 
schreiben. Erwachsene haben mitunter mehr Probleme, denn im 
Haiku darf nicht interpretiert werden, der Schreiber geht nur von 
einer bestimmten Naturerscheinung aus und beschreibt diese. Z u m  
besseren Verständnis seien im folgenden Beispiele gegeben:

„So schlicht und einfach 
es fand sich der Frühling ein 
als Blau des Himmels.“

(Bashö)

„Wind weht durch Heide 
braune Halme wiegen sich 
rhytmisch auf und ab .“

(N N A -Sem inarte ilnehm er)

Durchführung: Nachdem den Teilnehmerinnen zu Beginn oder während eines 
Spazierganges das Prinzip des Haiku erklärt wird, werden sie auf
gefordert, selbst einige solcher Haikus aufzuschreiben.

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

30-45
Min

Alter:

ab 9 J.

Gruppen
größe:
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r -  W a h rn e h m e n  m it  o lle n  S innen

D a s  W a l d o r c h e s t e r

D ie  T eilnehm er suchen D in ge aus d e r  N a tu r , m it denen  m an G eräusch e  
m achen  kann und experim entieren  d a m it herum.

Durchführung: Die Teilnehmer suchen sich auf einem Waldstück verschiedene 
Dinge, mit denen sie Töne erzeugen können (Äste, Laub, Gras, 
Steine usw.) und probieren, damit verschiedene Töne, verschiedene 
Takte sowie lautere und leisere Geräusche zu machen. Anschlie
ßend schließen sie sich mit anderen zu einem Orchester zusammen 
und spielen ein kleines Waldkonzert.

Tip: Die Teilnehmer könnten sich eventuell anschließend auch daran
wagen, eine Geschichte zu vertonen (vgl. Baustein „Das Ton
studio im Wald“).

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

20-30
Min.

Alter:

ab 7 J.

Gruppen
größe:
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^ -W q h rn e h m e n  m it  a lle n  S innen

D ie  Teilnehm er vertonen  eine se lb sterd a ch te  G esch ich te.

Material: Evtl. Kassettenrekorder mit Aufnahmefimktion; evtl. Stifte
und Schreibunterlagen

Durchführung. Die Teilnehmer denken sich in Kleingruppen eine kurze spannende 
Geschichte aus, die im Wald spielt. Dann sollen sie zu jedem Teil 
der Geschichte (z. B. Reiter brechen durch das Gebüsch, ein Räu
ber schleicht durch den Wald, der Wind heult u m  ein Waldhaus, 
Bäume fallen um, Schüsse knallen) die passenden Geräusche su
chen. Gegebenenfalls sollen sie versuchen, zuvor erprobte 
Waldinstrumente zu verwenden. Diese Geschichte können sie 
dann mit den entsprechenden Geräuschen den anderen Gruppen 
als Hörspiel vorlesen oder mit dem Kassettenrekorder aufnehmen.

Tip: Es bietet sich an, diese Aufgabe als Ergänzung des Bausteins „Das
Waldorchester“ durchzufuhren.

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

30-60
Min.

Alter:

ab 7 J.

Gruppen
größe:
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L e b e n s r a u m  W a l d  u n d  H e c k e

or der historischen Zeitrechnung bildeten fast ausschließlich natürliche geschlossene 
Wald-gesellschaften die Vegetation Mitteleuropas. Sie gingen nach der letzten Eiszeit vor 

ca. 12000 Jahren aus der Besiedlung einer tundraähnlichen Kältesteppe hervor. Die 
Klimaerwärmung brachte nacheinander unterschiedliche Waldgesellschaften hervor.

Letztlich prägten sich je nach Klima, Höhenlage 
und besonders den Bodenverhältnissen die unter
schiedlichen Formen der Wälder aus. Grundformen 
bildeten die Laub- und Nadelwälder und ihre 
Mischformen. Je nach Standort und Klima
bedingungen differenzierten sich dann Trocken
wälder, Bergwälder, Bruch- und Auenwälder aus.
In unserem Landschaftsraum waren Buchen- und 
Buchenmischwälder die natürlich verbreiteten 
Wälder. Die häufigsten Laubbaumarten bildeten Rot- 
und Hainbuche, Eiche, Ahorn, Birke, Esche, Pappel,
Ulme, Erle und Eberesche.

Unbeeinflußte natürliche „Urwälder“ gibt es in Mitteleuropa kaum, in Deutschland nicht 
mehr. Nur sehr wenige historisch alte Wälder mit Baumbeständen von mindestens 200 bis 
300jährigen Bäumen sind bis heute erhalten geblieben. Der überwiegende Teil unterliegt 
einer forstlichen Nutzung.

Das Erscheinungsbild der ursprünglichen Wälder war durch eine besondere Mannigfaltigkeit 
gekennzeichnet: Die unterschiedlichen Stockwerke sind gut ausgeprägt. Licht dringt an vielen 
Stellen bis zum Boden vor und es hat sich eine abwechslungsreiche Kraut-und Strauchschicht 
ausgebildet. Junge und kleinere Bäume bilden an einigen Orten eine Zwischenkronenschicht, 
in anderen Bereichen herrscht ein geschlossenes Kronendach. Alte und abgestorbene Bäume 
bieten reichlich Alt- und Totholz. Es entwickeln sich groß- oder kleinflächig miteinander 
abwechselnde Einheiten von Licht, Schatten, Feuchtigkeit, Wärme, Windeinfall oder 
Windschutz.
So kann sich auch die Fauna vielfältig entwickeln. Laubstreu, alte Baumstümpfe, Rinde von 
Bäumen, Äste, Pilze, Zweige und Blätter sind Lebensraum für eine Fülle von Kleinlebewesen 
und Insekten. Rund 2000 Schmetterlingsarten kommen in mitteleuropäischen Wäldern bis 
heute vor. A n  Eichen leben allein mehrere hundert Insektenarten. Doch auch die Wirbeltiere 
besiedeln den Wald in allen Stockwerken. Mannigfaltige Vogelarten nisten vom Waldboden 
in allen Schichten bis in den obersten Kronenbereich und nutzen die unterschiedlichsten 
Nischen für ihre Nahrung.

Das über mehrere Jahrtausende bis auf wenige von Natur aus waldfreie Bereiche überwiegend 
mit Wald bewachsene Mitteleuropa hatte sich erst durch zunehmende Besiedlung langsam 
verändert. Durch Ackerbau, Viehzucht und die Erschließung der Wälder entstanden immer 
mehr offene Siedlungsräume. Die Waldlandschaft wandelte sich unaufhörlich in eine 
Kulturlandschaft. Dies geschah nachhaltig ab dem Mittelalter. Der bestehende Wald unterlag 
hierbei stets der Nutzung und änderte seinen ursprünglichen Zustand, wobei überwiegend 
standortheimische Gehölzarten genutzt wurden.
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Erst Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu massiver Veränderung der Artzusammensetzung 
der Wälder. Stellten bis zum Mittelalter die Laubhölzer ca. 80% des Baumbestandes, ist heute 
mit 70 %  Nadelholzanteil fast die Umkehrung erreicht.
Die Buche als ehemals häufigster B a u m  ist durch wirschaftlich bedingte Aufforstung der 
heute häufigsten Waldbaumart Fichte gewichen.

Die traditionelle Nutzungsweise wurde nach und nach aufgegeben und man ging dazu über, 
durch Kahlschlag sehr große Flächen abzuholzen und dann einheitlich in Reih'und Glied 
vorrangig die schnellwüchsigen Fichten anzupflanzen. So entstanden in relativ kurzer Zeit 
großräumig monotone „Fichtenäcker“. Eng gepflanzt sollten sie in möglichst kurzer Zeit 
„astreines“ Holz produzieren.

Stellenweise erntete man das Holz dann nur aus kleineren Parzellen. Doch auch diese 
Wirtschaftsart ist noch sehr auf den Holzertrag ausgerichtet und zeigte nicht die zu 
erreichende Stabilität eines gesunden Waldes.
Die Idee eines sich selbst verjüngenden Waldes sollte sich in einer noch natürlicheren 
Waldwirtschaft entwickeln. Ein reich strukturierter Mischwald ohne feste Altersklassen und 
einer Vielfalt an heimischen Baum-und Pflanzenarten kann sich hierbei entwickeln. Dazu 
notwendig sind auch Teile an Alt- und Totholz, die nach der Ernte im Wald belassen werden 
sollen. Die schnelle Holzentwicklung sollte in den Hintergrund treten. Geerntet wird nur ein 
Teil der einzeln geschlagenen, hiebreifen Stämme.

Heute versucht man, einen kleinen Teil der Wälder ganz aus der Nutzung herauszunehmen 
und diese Waldbereiche ohne Eingriffe des Menschen sich zu überlassen. So hofft man, daß 
sich auf diese Weise Wälder entwickeln, die bezüglich Strukturreichtum und Artenvielfalt 
den früher natürlichen Wäldern sehr nahe kommen.

Doch noch in einem weiteren Landschaftstyp, den Hecken, dominieren die Gehölze. Einige 
von ihnen sind als Reste ehemaliger Wälder anzusehen. Andere wurden als Einfriedungen 
von Weiden, Pflanzungen oder als Grenzmarkierungen angepflanzt. Auf nicht genutzten 
Landparzellen sind Gehölze auch von selbst entstanden.
Sie wurden vom Menschen gepflegt bzw. durch Nutzung in ihrer Form erhalten. Als 
Ergänzung zur Grundnahrung erntete man Eicheln, Nüsse, Äpfel, Kirschen, Beeren und vieles 
mehr. Das aus Stockausschlägen gewonnene Holz diente als Rauhfutter für Vieh sowie als 
Brennholz.
Haben Hecken auch ihre wirtschaftliche Bedeutung mittlerweile verloren, so spielen sie 
neben den Wäldern im Naturhaushalt als auch im Landschaftsbild eine überaus wichtige

Wälder und Hecken sind bis heute unsere vielfältigsten und bedeutendsten Landschaftsräume, 
geblieben, dennoch sind deutlich die Spuren der bis heute anhaltenden einseitigen

Alle Bäume waren gleichen Alters 
und es gab im Wald keinen Raum 
für Lichteinfall, Boden- oder Strauch
vegetation oder eine abwechslungsrei
che Fauna. Solche Holzfabriken waren 
extrem anfällig für Massenvermehrungen 
von Schädlingen und Windwurf. Große 
Stürme brachen hunderte von Hektar 
Stangenholz und Insektenlarven fraßen 
sich durch ganze Wälder.

Rolle
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Forstnutzung, des sauren Regens, der Abgase, Abwässer und Emissionen nicht zu übersehen. 
Seit Ende der siebziger Jahre werden in erschreckendem Umfang großflächige Waldschäden 
gemeldet. Die seit 1983 alljährlich eingeführten Waldschadenserhebungen haben diese 
Tendenz weiter erhärtet. Die wachsenden Roten Listen zeigen klar die Gefährdung vieler 
Tier- und Pflanzenarten auf Für den Naturschutz werden die Aufgaben immer dringlicher.

Im ökologischen Haushalt unserer ausgeräumten und durch Industrie und Übernutzung 
zunehmend ausgemergelten Landschaft spielen Wälder und Hecken eine überaus wichtige 
Rolle:
• Hecken bieten Schutz vor Bodenerosion durch Wasser und Wind; großflächige 

Wirtschaftsflächen (entstanden durch Flurbereinigung) sind stark dem Wind ausgesetzt; 
abgeholzte Waldflächen in Hanglagen zeigen zunehmende Verkarstung durch 
Wassererosion und Erdrutschgefahr

• Waldböden zeigen eine starke Filterwirkung und reinigen so lebenswichtiges Grundwasser. 
Bei optimaler Versickerung wird deutlich der Oberflächenabfluß vermindert und eine hohe 
Speicherkapazität beeinflußt den Wasserhaushalt einer Landschaft positiv; auch Hecken 
üben diese Funktionen aus

• Wälder sind die lebensnotwendigen Sauerstofflieferanten; Wälder setzen täglich große 
Mengen Luft u m  und filtern auch Schadstoffe und Staubpartikel heraus (eine 150jährige 
Buche bindet in einem Jahr bis zu einer Tonne Staub)

• Wälder und Hecken dienen vielen Pflanzen- und Tierarten als Lebensraum; sie bieten den 
Pflanzen und Tieren Schutz, vielfältige Nahrungs- und Fortpflanzungsräume sowie 
Rückzugsgebiete

• Wälder werden vom Menschen in erster Linie zur Holzproduktion und zur Erholung 
genutzt.

Die dargestellten Aufgaben sollen deutlich machen, daß Wald nicht einfach nur zu 
„gebrauchen“ ist, sondern über alle Nutzung hinweg unersetzbarer Teil unseres gesamten 
Lebensraumes ist. Ein „sterbender“ Wald hinterläßt nicht nur tote Bäume und kahle 
Landschaften.
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, -K e n n e n le rn e n  u n d  V e rs te h e n

P f la n z e n  w e h r e n  s ic h

Sich  m it D o m en  und Stacheln  vor T ierfraß  sch ü tzen de P flan zen  einer  
H ecke w erden  m arkiert.

Material: Farbige Bänder

Information: Pflanzen schützen sich mit Dornen und Stacheln gegen Tierfraß.
Dornen haben sich durch Umwandlung von Blättern oder Sproß
spitzen gebildet. Sie stehen mit den holzigen Teilen der Sprosse in 
Verbindung und lassen sich nur schwer abbrechen. Sie sind meist 
recht regelmäßig angeordnet und tragen eventuell Knospen 
(= Zweigdornen, z. B. Weißdorn, Schlehe) oder stehen oberhalb 
einer Blattnarbe (= Blattdornen, z. B. Weißdorn). Ebenso ist es 
aber auch möglich, daß sich nur Teile von Blättern oder Sprossen 
zu Dornen umgewandelt haben (Dornen der Blätter der Stechpal
me). Stacheln dagegen sind Auswüchse der äußeren Zellschichten 
und lassen sich leicht abbrechen, sie stehen nicht mit den holzigen 
Teilen der Sprossen in Verbindung (z. B. Brombeere, Himbeere, 
Rose).

Durchführung: Die Teilnehmer markieren mit farbigen Bändern in einer Hecke alle 
Sträucher, Bäume und Kräuter, die Dornen oder Stacheln besitzen. 
Dabei können unterschiedliche Farben für Pflanzen mit Dornen und 
Stacheln benutzt werden.

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

30
Min.

Alter:

ab 9 J.

Gruppen
größe:





. -K e n n e n le rn e n  u n d  V e rs te h e n

W e l c h e s  G e h ö l z  s t e h t  d e n n  d a  i m  B l ä t t e r

k l e i d ?

A n h a n d  ein er einfachen Bestim m ungshilfe, d ie  nur eine b egren zte  A n 
za h l h ä u figerer B äum e u n d  S träucher um faßt, w erden  d ie  T eilnehm er 
an d ie  A rb e it m it B estim m ungsschlüsseln  h eran gefüh rt u n d  m achen  
sich  m it den  M erkm alen  d er  G ehölze im  b eb lä tter ten  Z u sta n d  vertraut.

Material: Bestimmungshilfe „Häufigere Laubbäume im Sommer“ (Anlage);
Bestimmungshilfe „Häufigere Sträucher im Sommer“ (Anlage); 
Bestimmungshilfe „Häufigere Nadelbäume“ (Anlage); Lineal; Lupe

Vorbereitung: Der Kursleiter stellt für je 1-2 Teilnehmer eine Bestimmungshilfe
aus den jeweiligen Schlüsseln (bei den Laubbäumen und Sträuchern 
zusätzlich mit einem Infoblatt) entsprechend den Anlagen zusam
men. U m  immer wieder benutzt werden zu können, bietet es sich 
an, die einzelnen Bögen auf festen Karton zu kopieren und ggfs, in 
Kunststoffhüllen einzulegen. Anschließend werden die Bögen am 
linken Rand zusammengeheftet. (Bestimmungshilfen auf festem 
Karton können auch als Klassensätze beim Herausgeber bestellt 
werden.)

Information: In diesen Bestimmungshilfen werden eine Reihe der häufigeren
Gehölze vorgestellt. U m  die Anzahl der Gehölze in einem Schlüssel 
nicht zu groß und damit zu unübersichtlich werden zu lassen, wur
de eine Bestimmungshilfe für Laubbäume, eine für Nadelbäume 
sowie eine dritte für Sträucher angefertigt. Die Kursleiter sollten 
sich daher zunächst auf eine Gruppe festlegen oder den Teilneh
mern erklären, daß vor der Bestimmung eines Gehölzes die Ent
scheidung zu treffen ist, mit welchem Schlüssel man arbeiten muß. 
Bei der Unterscheidung Laubbaum/Strauch geht es vor allem u m  
die Wuchsform und nicht so sehr u m  die Wuchshöhe. Während sich 
Bäume erst in gewisser Höhe in Äste und Zweige aufgliedern, sind 
Sträucher schon weit unten verzweigt und bilden mehrere 
„gleichwertige Stämme“ aus. Da einige Sträucher im Alter jedoch 
auch baumförmig werden können, tauchen sie z.T. auch im B a u m 
schlüssel auf. Es konnte jedoch nicht berücksichtigt werden, daß 
junge sowie kleine Bäume vor allem durch starken Verbiß z. T. 
auch strauchförmig aussehen können.

Jahres
zeit:

Zeit
dauer:

60-90
Min.

Alter:

ab 10 J.

Gruppen
größe:
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I Die Schlüssel sind so aufgebaut, daß man sich ganz oben beginnend 
in den einzelnen Reihen von links nach rechts durcharbeitet. Trifft 
ein Merkmal zu, so folgt man dem jeweiligen Pfeil. Hier ergeben 
sich drei mögliche Varianten: man stößt wieder auf eine Reihe ver
schiedener Merkmale (die man wiederum von links nach rechts ge
hend durchguckt), man stößt auf den Hinweis, bei einem weiteren 
Schlüssel weiterzugehen (diese sind in fortlaufender Reihenfolge 
dem Deckblatt angefugt) oder man stößt auf einen Pflanzennamen. 
Ist letzteres der Fall, vergleiche man seinen Zweig bzw. die Blätter 
und bei den Nadelbäumen auch die Zapfen noch einmal gründlich 
mit der dortigen Abbildung.

Durchführung: Die Kinder bekommen jeweils zu zweit eine Bestimmungshilfe. Mit 
allen gemeinsam wird dann ein Baum oder Strauch zusammen be
stimmt, u m  die Teilnehmer mit der Bestimmunghilfe und der Vor
gehensweise vertraut zu machen. Anschließend versuchen sie 
selbst, weitere Gehölze zu bestimmen.

Hinweis: »Die Teilnehmer sollten unbedingt daraufhingewiesen werden, daß
es sich nur u m  eine Auswahl der häufigeren Arten handelt, daß also 
bei weitem nicht alle vorkommenden Bäume und Sträucher mit die
ser Bestimmungshilfe bestimmt werden können. Es kann also 
durchaus einmal Vorkommen, daß keins der angegebenen Merkma
le zutrifft oder aber (sicherlich sehr selten), daß das Bestimmungs
ergebnis trotz bis dahin zutreffender Merkmale nicht mit dem zu 
bestimmenden Gehölz übereinstimmt. In diesen Fällen müßte man 
die Bestimmung aufgeben und gegebenenfalls auf ausführlichere 
Literatur zurückgreifen (Literaturauswahl hierzu im Anhang).

• Da nur eine Auswahl häufigerer Gehölze aufgenommen wurde, die 
natürlich lokal auch variieren kann, sollte der Kursleiter zuvor 
prüfen, ob sich die Auswahl für die zu besuchende Stelle eignet und 
die Teilnehmer nicht zu oft Sträucher oder Bäume auswählen kön
nen, die in der Bestimmungshilfe nicht auftauchen.

• Die Teilnehmer sollten ebenfalls unbedingt darauf aufmerksam 
gemacht werden, sich stets mehrere Zweige und Blätter anzu
schauen, da nicht immer alle so typisch ausgebildet sind, wie sie für 
die Bestimmung bisweilen nötig sind.

• Die Teilnehmer sollten der Versuchung widerstehen, Zweige und 
Blätter nur nach dem Vergleich mit der letzten Abbildung zu be
stimmen, da sich dabei leicht Fehler einschleichen können.
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• Die Größenangaben unter den Blattzeichnungen bei Sträuchern und 
Bäumen sollen einen Eindruck über die tatsächliche Größe der 
Blätter geben. Im Einzelfall sowie an extern ungünstigen oder sehr 
nährstoffreichen Standorten können gefundene Blätter jedoch auch 
einmal etwas größer oder kleiner sein.

Tip: «Für Grundschulklassen sollte die Zahl der auftauchenden Arten
eventuell reduziert werden.

• Für den Kursleiter stehen kurze Steckbriefe zur Verfügung (vgl. 
„Gehölzsteckbriefe“), die zusätzliche Informationen zu den Pflan
zen sowie deren Besonderheiten enthalten. Diese können als Kärt
chen gefaltet in der Jackentasche mitgefuhrt werden. Pflanzenna
men werden leichter behalten, wenn man mit ihnen etwas verbindet.

N : n 55





, - K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

9 h if  (S p u re n s u c b e  im  c h ) a ld  u n d  a n  d Q r 9 V e c k e

D ie  T eilnehm er suchen an h and  von Suchbildern  versch iedene T ierspu
ren  u n d  fü h ren  E rm ittlungen nach dem  Täter durch.

M a te r ia l: A u f  buntes festes P ap ie r k o p ie r te  S u chb ilde r (A n la g e ) , S tifte ;
S ch re ibun te rlagen , L u p e n , ev tl. S o fo rtb ild k a m e ra

D u rc h fü h ru n g : D en  e inzelnen D e te k tiv g ru p p e n  w e rd e n  5 -6  B ild e r  v o n  T ie rsp u re n  
gegeben (jede  G ruppe  s o llte  m indestens e ine S p u r dabe i haben, d ie  
e in fach  zu finden  is t, z .B . S p innenne tz). D a n n  w e rd e n  d ie  D e te k t i
ve  a u f  d ie  Suche danach g esch ick t. W enn  sie e ine S pur ge funden  
haben, so llen sie N ach fo rsch un ge n  über den o d e r d ie  "T ä te r"  an
ste llen. D azu  können  sie den T a to r t sk izz ie ren , T ä te rze ich nu ng en  
an fe rtig e n  o de r sogar F ah n d u n g s fo to s  erste llen . D iese  kö nn en  an
sch ließend m it der T ä te rbe sch re ib un g  als A u s s te llu n g  im  K lassen 
rau m  ausgeste llt w erden.

T ip : W e ite re , n ich t a u f S uchka rten  ausgegebene T ie rsp u re n , können
v o n  den K in d e rn  ebenfa lls  au fgenom m en  und  in te rp re t ie r t w erden .

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

45
M in .

A l t e r :

ab 9 J

G r u p p e n -
g rö ß e :

n : k 5 7



A u f  S p u r e n s u c h e  i m  W a l d  u n d  a n  d e r  H e c k e

F r a ß s p u r e n  d e s  B u c h d r u c k e r s  u n te r  B o r k e F ra ß s p u re n  d e s  K u p f e r s te c h e r s  u n te r  B o r k e

G e w ö l le



A u f  S p u r e n s u c h e  i m  W a l d  u n d  a n  d e r  H e c k e

V o g e le ie r

h l l à



A u f  S p u r e n s u c h e  i m  W a l d  u n d  a n  d e r  H e c k e

B la t t m in ie r e r a n g e fre s s e n e  N ü s s e  u n d E ic h e ln

v o n  E ic h h ö r n c h e n

a n g e fre s s e n e  F ic h te n z a p fe n Ig e l lo s u n g

Kntnillp.n pinps Haspr»



. - K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

H e c k e n m e m o r y  f ü r  D e t e k t i v e

D ie  Teilnehm erinnen suchen a u f  Suchkarten  a b g eb ild e te  F rüchte u n d  
B lä tte r  u n d  kom binieren, welche B lä tte r  u n d  F rüchte zu sam m en geh ö
ren.

M a te r ia l: A u f  ve rsch ieden farb iges festes P a p ie r k o p ie r te  S u ch b ild e r v o n
F rü ch te n  (siehe B auste in  „ Z u r  V e rb re itu n g  v o n  Sam en u n d  F rü c h 
te n “ ) und  B lä tte rn  (A n la g e ), ev tl. S te ckb rie fe  (A n la g e )

D u rc h fü h ru n g : D ie  T e ilnehm erinnen  b e ko m m e n  S u ch b ild e r v o n  F rü ch te n  u n d /o d e r 
B lä tte rn  und  so llen  diese dann in  d e r H e c k e  suchen. W u rd e n  sie m it 
F ru ch tsu ch b ild e rn  lo sg e sch ick t, so llen  sie dann auch n och  d ie  je 
w e ils  dazugehörigen  B lä tte r, im  F a lle  de r B la tts u c h b ild e r  d ie  d azu 
g eh ö rige n  F rü ch te  m itb rin g e n . A n sch lie ß e n d  ko m m e n  a lle  zusam 
m en, ze igen und  ve rg le iche n  ih re  Paare.

V a ria n te : D e n  K in d e rn  w ird  je w e ils  n u r e in  S u chb ild  ausgehänd ig t und  neben
dem  entsprechenden B la t t  b zw . de r F ru c h t so llen  sie auch n och  e in  
K in d  suchen, das das en tsp rechende  G egens tück  als S u ch b ild  be
ko m m e n  hat. D ie  F ru c h t-B la tt-P a a re  tre f fe n  dann a lle  w ie d e r  z u 
sammen.

T ip : « D ie  K u rs le ite r in  kö nn te  in  d iesem  Zusam m enhang  a u f  G if t ig k e it
b zw . U n g if t ig k e it  der e inze lnen  F rü c h te  und  e v tl B lä tte r  e ingehen. 
In fo rm a tio n e n  h ie rzu  lie fe r t de r B a u s te in  „G e h ö lz s te c k b rie fe “ .

•  D ie  A n za h l der S u chb ilde r is t d u rch  A b b ild u n g e n  aus den 
„G e h ö lz s te c k b rie fe n “  e rw e ite rb a r.

H in w e is : D ie  K u rs le ite r in  so llte  z u v o r  p rü fe n , w e lch e  S träuche r in  de r H e cke
V o rkom m e n  und F rü ch te  trag en , u m  eine entsp rechende  A u s w a h l 
de r S uchka rten  tre ffe n  zu  können .

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

60
M in

A l t e r :

ab 8 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :

n : k 6 1
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K e n n e n  l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

F o r s c h u n g s r e is e :  F r ü h jä h r s w ä ld p f la n z e n

D ie  Teilnehm erinnen beobach ten  u n d  untersuchen d ie  krau tigen  P flan 
zen  u n d  ihre W uchsorte im F rühjahr in einem  Laubw ald.

M a te r ia l: A rb e its b lä tte r  (A n la g e ), k le in e  G rabeschau fe ln , S ch re ibun te rlagen ;
S tif te ; T he rm o m e te r, W asse rflaschen; L ich tm e sse r (P a p p rö h re  und 
zusam m engehefte te  Z e tte l) ;  Z e ich en pa p ie r, ev tl. B e s tim m u n g s lite 
ra tu r

In fo rm a tio n : In  e inem  som m ergrünen  L a u b m is c h w a ld  e rre ichen  im  S om m er n u r
noch  1-2 %  der p h o to syn th e tisch  a k tive n  S tra h lu n g  den W a ld b o 
den. Das is t fü r  d ie  m e is ten  P flanzen  zu w e n ig . D ie  B o de n p fla nze n  
des W a ldes haben sich deshalb a u f u n te rsch ie d lich e  W e ise  diesen 
ungüns tigen  L ich tve rh ä ltn isse n  angepaßt. W ä h re n d  sich e in ige  als 
sogenannte S chattenp flanzen  auch u n te r d iesen lich ta rm e n  B e d in 
gungen  e n tw icke ln  kö nn en , andere als K le tte rp fla n z e n  in  d ie  
B a um kron en  wachsen, haben d ie  lich tlie b e n d e n  P flanzen  ih re  
W achstum sphase in  d ie  Z e it  v o r  der L a u b e n tw ic k lu n g  v e rle g t, in  
de r noch  b is zu 50 %  de r S tra h lu ng  a u f den W a ld b o d e n  ge langt. 
D iese  sogenannten F rü h b lü h e r o de r F rü h ja h rsg e o p h y te n  e n tw ic k e ln  
s ich  in  der ku rze n  Z e it v o r  b zw . w äh re n d  der B la tte n fa ltu n g  im  
F rü h ja h r und  bedecken in  ausgedehnten T e p p ich e n  den W a ld b o 
den. Sie ko m m en  zum e is t noch  v o r  de r v o lle n  B e la u b u n g  der B ä u 
m e zum  B lühen , fru c h te n  sehr ba ld  und  sind im  S om m er kaum  
noch  zw ischen  den v e re in z e lt w achsenden  scha ttenertragenden  
K rä u te rn  zu finden. D ie  N ä h rs to ffe  w e rd e n  in  u n te rird isch e  S pei
chero rgane  zu rü ckge zog en , d ie  B lä tte r  zerse tzen sich  rech t schnell. 
D ie  rasche E n tw ic k lu n g  im  F rü h ja h r w ird  d u rch  N ä h rs to ffs p e ic h e 
ru n g  in  m ehrere  Jahre u n te rird is c h  übe rdauernden  S p roß organen  
und  E rw ä rm u n g  der obe rs ten  S treusch ich ten  im  V o r frü h lin g  e r
m ö g lic h t. U m  schnell z u r B lü te  gelangen zu können , w e rden  d ie 
K nospen  bere its  im  H e rbs t angelegt. D a  z u r B lü te z e it n och  n ich t so 
v ie le  b lü tenbestäubende In se k te n  im  W a ld  h e ru m flie g e n , sind d ie  
P flanzen  o ft  a u f ve g e ta tive  V e rm e h ru n g  angew iesen. Z u  den ty p i
schen W a ld frü h b lü h e rn  gehö ren  B u sch w in d rö sch e n , H o h e  S ch lüs
se lb lum e, V e ilch e n , S ch a rb o cksk ra u t, L e rch e n sp o rn , B ä rla u ch  und 
Leberb lüm chen .

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

1-2

S td..

A l t e r :

ab 9 J

G r u p p e n 
g rö ß e :

6 5



D u rc h fü h ru n g : D ie  T e iln e h m e r w e rd e n  in  K le in g ru p p e n  m it e inem  A rb e its b o g e n  
und den n ö tig e n  U n te rsuch un gsu te ns ilien  a u f  d ie  Suche nach B lü 
te np flanzen  gesch ick t. N ach A bsch luß  ih re r  F o rsch un gsa rb e ite n  
tre ffe n  sich a lle  w ie d e r, gehen ih re  B eob a ch tu ng e n  gem einsam  
d u rc h  und  besprechen d ie  Ergebnisse.

V a ria n te : « Z u m  V e rg le ic h  k ö n n te  auch ein lich tä rm e re r N a d e lw a ld  in  diese
U n te rsu ch u n g  e inbezogen  w erden. H ie r  so llte  dann auch d ie  A n 
zah l an B lü te n p fla n z e n  m it in  den V e rg le ic h  e inbezogen  w erden .

•  B e i g u te r V o rb e re itu n g  der T e ilne h m e r k ö n n te  m an sie d ie  B lü 
tenp flan ze n  m it e in fachen  B estim m ungsbüche rn  b es tim m en  lassen.

H in w e is : D ie  K u rs le ite r  so llte n  d ie  V e g e ta tio n  im  F rü h ja h r s tänd ig  beobach 
ten , um  den g ü n s tigs te n  Z e itp u n k t fü r  d ie  U n te rsu ch u n g  w äh len  zu 
können

6 6



B e a r b e i te r : K la s s e :

F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  a n  F r ü h b l ü h e r n

D a tu m :

1 ) B e s c h r e ib t  d e n  Z u s ta n d ,  in  d e m  s ic h  d ie  B ä u m e  u n d  S t rä u c h e r  in  d e r  

U m g e b u n g  d e r  U n te r s u c h u n g s f lä c h e  b e f in d e n !

______  g a n z  b e la u b t

a m  A n f a n g  d e s  L a u b a u s b r u c h e s  

o h n e  L a u b

2 )  B e t r a c h te t  d e n  W a ld b o d e n  u n d  k r e u z t  a n , w o  z u  d ie s e r  J a h r e s z e it  s c h o n  

K r ä u t e r  b lü h e n !

a m  W a ld r a n d  

im  W a ld in n e m  

im  S c h a t te n  

a n  s o m i ig e n  S te l le n

3 )  N o t ie r e  d ie  H ä u f ig k e i t  d ie s e r  f r ü h b lü h e n d e n  K r ä u te r !

e in z e ln

g rö ß e r e  F le c k e n  b i ld e n d  

g ro ß e  F lä c h e n  d ic h t  b e d e c k e n d

n : k 67



4 )  N e h m t  e in  T h e r m o m e te r  u n d  m e ß t  a n  d e n  d r e i  a u fg e z ä h lte n  S te l le n  d ie

T e m p e r a tu r .  W a r t e t  s o  la n g e  m i t  d e m  A b le s e n ,  b is  d ie  T e m p e r a tu r  s ic h  n ic h t  

m e h r  v e r ä n d e r t !

a) T e m p e r a tu r  1 m  ü b e r  d e m  B o d e n °C
b) T e m p e r a tu r  1 0  c m  ü b e r  d e m  B o d e n °C
c) T e m p e r a tu r  1 0  c m  im  B o d e n °c

(S ch iebe  das T h e rm o m e te r v o rs ic h t ig  in  den B o d e n , 
b is  seine S p itze  e tw a  10 cm  t ie f  s itz t)

5 )  M e ß t  d ie  a u f  d e n  B o d e n  f a l le n d e  L ic h tm e n g e ,  in d e m  i h r  d ie  P a p p r ö h r e  v o r  

e u e r  A u g e  h a l t e t  u n d  s o  v ie le  P a p ie r b lä t t e r  v o r  d a s  E n d e  d e r  R ö h re  s c h ic h te t ,  

b is  d e r e n  In n e re s  g a n z  d u n k e l  is t !

a) s o n n ig e r  P la t z  m i t  v ie le n  b lü h e n d e n  

P f la n z e n P a p ie r b lä t t e r

b ) s c h a t t ig e r  P la t z  o h n e  b lü h e n d e  

P f la n z e n P a p ie r b lä t t e r

6 )  G r a b t  p r o  G r u p p e  e in e  d e r  f r ü h b lü h e n d e n  P f la n z e n  v o r s i c h t i g  m i t  k le in e n  

G r a b e s c h a u fe ln  a u s , u n te r s u c h t  d e n  A u f b a u  ih r e r  u n te r i r d is c h e n  T e i le  u n d  

f e r t ig t  d a v o n  e in e  d e u t l ic h e  S k iz z e  a n !

P f la n z t  d ie  P f la n z e  a n s c h l ie ß e n d  w ie d e r  in  d e r  B o d e n  e in !

6 8



- K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

p f / e r  b in  ic h ?

D ie  Teilnehm erinnen ordnen kurze S teckbriefe  gekennzeichneten  B äu 
m en u n d  S träu ch en i zu.

M a te r ia l: A u f  festes P ap ie r k o p ie r te  S te ckb rie fe  u n d /o d e r A b b ild u n g e n  v e r
sch iedener G ehö lze  (A n la g e . B a u s te in  „G e h ö lz s te c k b r ie fe A ; P app
k ä rtch e n  m it N u m m e rn ; e v tl B in d fa d e n  zum  B e fe s tige n  d e r K ä r t
chen an den Bäum en

V o rb e re itu n g : D ie  K u rs le ite r in  kennze ichne t e ine R eihe  v o n  B ä um e n  und  S trä u -
chern  m it N um m ern .

D u rc h fü h ru n g : Jede T e ilne h m e rin  b e ko m m t e inen Satz S teckb rie fe . Es g il t  dann, 
den S teckb rie fen  d ie en tsp rechende  N u m m e r de r gekennze ichne ten  
B äum e und  S träucher zu zuo rdnen .

V a ria n te : Jüngeren  K in d e rn  kann m an  neben den S teckb rie fen  z u r le ich te re n
Z u o rd n u n g  auch A b b ild u n g e n  m itgeben. K ö n n e n  sie n och  n ich t 
o d e r n u r w e n ig  lesen, v e rz ic h te t m an  v ö ll ig  a u f  S te ckb rie fe  und 
sch ick t sie n u r m it A b b ild u n g e n  a u f  d ie  Suche.

5

j

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

ab 30 
M in .

A l t e r :

ab 6 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :

6 9





r - K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

< ¿ 7 )ie  t  % f lim a fo r s c h e r

M it r e la tiv  einfachen M eth oden  w erden  U ntersuchungen zu  T em pera
tur, W indverhältnissen, B odenfeuchtigkeit, L ich tverh ä ltn issen  u nd  
S ta u b h ela stu n g  durchgeführt und fü r  versch iedene B ereich e e in er H ek- 
ke verglichen.

M a te r ia l: L u ftb a llo n s , Seifenblasen; W in d g e sch w in d ig ke itsm e sse r; k le in e
G rabeschaufe l oder Spaten ; L ö sch p a p ie re ; L ich tm e sse r 
(P a pp rö h ren  und  m ehre re  zusam m engehe fte te  P a p ie rb lä ttch e n ), 
T esa film ; S tifte ; S ch re ibun te rlagen ; S to p p u h r, A rb e its b lä tte r  
(A n la g e )

D u rc h fü h ru n g : D e r K u rs le ite r  kennze ichne t m it e inem  P f lo c k  o d e r Fähnchen  je 
w e ils  be idse itig  e iner H e c k e  so w ie  a u f  dem  angrenzenden  fre ie n  
Fe ld  (so fe rn  m ö g lic h ) d re i F o rsch un gss ta tio ne n  u nd  rü s te t sie m it 
den entsprechenden U n te rsu ch u n g su te n s ilie n  fü r  T e m p e ra tu r-, 
W in d g e s c h w in d ig k e its -, B o d e n fe u c h te -, S taub- und  L ic h tm e s s u n 
gen aus. P ra k tische rw e ise  le g t m an an den S ta tio n e n  auch k u rze  
B eschre ibungen  der e inze lnen  M e ß m e th o d e n  (A n la g e ) aus.

D an n  w erden  d ie  T e ilne h m e r in  K le in g ru p p e n  m it e inem  A rb e its 
b la tt abw echselnd zu den 3 S ta tio ne n  g e sch ick t, u m  d o r t d ie  K l i 
m aun te rsuchungen  d u rchzu fü h ren . D ie  F es ts te llun g  d e r W in d -  bzw . 
W indscha ttense ite  e rfo lg t m itte ls  eines aufgeb lasenen L u ftb a llo n s . 
A nsch ließend  w erden  d ie  E rgebn isse  ve rg lich en .

T ip : S ind ke ine W in d g e sch w in d ig ke itsm e sse r vo rh an de n , kann  d ie
W in d g e s c h w in d ig k e it auch fo lge nd erm a ß en  b e s tim m t w erden : es 
w ird  m it der S to p p u h r gem essen, w ie  lange  eine Seifenblase 
b ra uch t, eine z u v o r abgesteckte  S trecke  b e s tim m te r L ä n g e  z u rü c k 
zu legen.

V a ria n te : Es können  auch noch w e ite re  S ta tionen  in  ve rsch iedenen  E n tfe r 
nungen zu r H ecke  (z. B. b e id se itig  in  2, 5, 10 m  A b s ta n d ) a u fge 
bau t w erden  D ie  G rup pe n  b rauchen  dann even tue ll n ic h t a lle  S ta
tio n e n  selbst zu  bearbe iten , sondern  te ile n  s ich  je  nach der zu r 
V e rfü g u n g  stehenden Z e it  d ie  S ta tio ne n  a u f  und  tra g e n  d ie  E rg e b 
nisse anschließend zusam m en.

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

ab 60  
M in .

A l t e r :

ab 10 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :

7 1



A n l e i t u n g e n  f ü r  K l i m a - F o r s c h u n g e n

T e m p e r a t u r m e s s u n g e n :

L u f t :  H a l t e t  d a s  T h e r m o m e te r  in  d ie  L u f t  u n d  le s t  a b . w e n n  s ic h  d ie  T e m p e r a tu r

e in e  h a lb e  M in u t e  la n g  n ic h t  m e h r  ä n d e r t .

B o d e n  : S te c k t  d a s  T h e r m o m e te r  v o r s i c h t i g  e tw a  1 -2  c m  t i e f  in  d e n  B o d e n  u n d  

le s t  d ie  T e m p e r a tu r  a b , w e n n  s ie  s ic h  e in e  h a lb e  M in u t e  la n g  n ic h t  m e h r  

g e ä n d e r t  h a t .

W in d g e s c h w in d ig k e i t s m e s s u n g :

H a l t e t  d a s  H a n d w m d m e ß g e r ä t  in  e tw a  1 0 0  c m  H ö h e  in  d ie  L u f t  u n d  le s t  d ie  

W in d g e s c h w in d ig k e i t  a u f  d e n  M e ß s k a le n  a b .

B o d e n f e u c h t ig k e i t s m e s s u n g :

E n t f e r n t  d e n  B o d e n b e w u c h s  a n  e in e r  S te l le  v o r s ic h t ig  m i t  d e r  S c h a u fe l  o d e r  d e m  

S p a te n . L e g t  a u f  d ie s e  S te l le  a n s c h l ie ß e n d  d a s  L ö s c h b la t t  u n d  d r ü c k t  es  fe s t  an  

d e n  B o d e n .  M e ß t  m i t  d e r  S t o p p u h r  d a n n ,  w ie  la n g e  es d a u e r t ,  b is  d a s  P a p ie r  

d u r c h  g e fe u c h te t  is t .

S t a u b m e s s u n g :

N e h m t  e in  e tw a  3 -4  c m  la n g e s  S tü c k  T e s a f i lm  u n d  h e b t  d a m it  d e n  S ta u b  v o n  

e in e m  g la t te n  B a t t  a b . D e r  T e s a f i lm s t r e i f e n  w i r d  a n s c h l ie ß e n d  a u f  d a s  E r g e b -  

n is b la t t  e in  g e k le b t .

72 n : k



N a m e n : K la s s e :

U n te r s u c h u n g e n  z u m  H e c k e n k l im a

T r a g t  d ie  E r g e b n is s e  E u r e r  U n te r s u c h u n g e n  in  d ie  T a b e l le  e in !

W in d s e i t e W in d s c h a t te n s e it e f r e ie s  F e ld

B o d e n

T e m p e r a tu r

( in  C )

L u f t

W in d g e s c h w in d ig k e i t  

( in  M e te rn  p ro  S ekunde)

B  o d e n fe u c h t ig k e i t  
( in  S ekunden)

S ta u b

(T e s a film s tre ife n  e ink leben )

L ic h tm e s s u n g  

(A n z a h l b e n ö tig te r  P a p ie rze tte l 
zum  A b d u n k e ln  de r R ö h re )

n : k
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, - K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

Q ) e r  ( $ a /is n  d e r  <W o e A e

D ie  Teilnehm erinnen suchen sich  a b w ech se ln d  je w e ils  einen  B aum  
nach W ahl a u s und stellen  ihn j e  nach  N eigung, F äh igkeit u n d  P h a n ta 
sie  m it e in er k leinen Zeichnung, e in er G esch ich te  o d er  einer B esch re i
bu n g  f ü r  eine gew isse  Z eit aus.

M a te r ia l: B e s tim m u n g sh ilfe n  (siehe h ie rzu  auch B a us te in e  „W e lc h e s  G e h ö lz
s teh t denn da im  B lä tte rk le id 7“  u nd  „S tö c k e  ra te n “ ); F laschen , 
W asse r; Pappen; K le b s to ff, b un te  S t if te ja . a .; ev tl. S te ckb rie fe  als 
K u rz in fo rm a tio n e n  (siehe B a u s te in  „G e h ö lz s te c k b rie fe “ )

V o rb e re itu n g : D ie  K u rs le ite r in  schafft in  e iner E c k e  des K lassenz im m ers  e inen
P la tz  fü r  eine lau fende A u s s te llu n g  zu m  T hem a „M e in /u n s e r  B a u m  
o d e r S trauch  der W o ch e “ .

D u rc h fü h ru n g : D ie  K in d e r  w e rde n  a u fg e fo rd e rt, d o r t abw echse lnd  e ine B a u m  o de r 
e ine S trauch  nach ih re r e igenen W a h l aus e inem  nahegelegenen 
W a ld  o de r e iner H ecke  v o rzu s te lle n . E s so llte n  zu m  e inen B lä tte r  
a u fg ek le b t, F rü ch te  ausge leg t u nd  Z w e ig e  a u fg e s te llt w e rde n . B e i 
de r w e ite re n  A r t  der P rä sen ta tio n  so llte n  der Phantasie  ke in e  G re n 
zen gesetzt w erden . D e n k b a r w ä re , daß sie w e ite re  In fo rm a tio n e n  
in  F o rm  vo n  S teckb rie fen  o d e r K u rzb e sch re ib u n g e n  zusam m ensu
chen. Es w ä re  aber ebenso m ö g lic h , sich  G e d ich te  o d e r G esch ich 
te n  auszudenken bzw . abzuschre iben , in  denen der B a u m  a u ftau ch t. 
V ie lle ic h t b r in g t jem and  M a rm e la d e , M u s  o d e r e in  K u n s tw e rk  m it.

T ip : D iese  A u fg ab e  könn te  auch  a u f  f r e iw ill ig e r  Basis e rfo lg e n , w e n n
n ic h t a lle  Schü lerinnen L u s t haben, s ich  daran  zu be te iligen .

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

W o c h e n 
p ro je k t

A l t e r :

ab 9 J.

G r u p p e n 

g rö ß e :
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, - K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

D A S  S T E C K B R IE F - S U C H S P IE L

D ie  Teilnehm erinnen versuchen, von  ihren  M itsp ie lerin n en  zu vo r b e 
sch rieben e  B lä tte r  w iederzuerkennen.

M a te r ia l: A rb e itsb ö g e n  (A n la g e ), S t if te ; S ch re ibun te rlagen ; w e iß es T u c h

D u rc h fü h ru n g : D ie  T e ilnehm erinnen  suchen s ich  in  W a ld  o d e r aus der H e c k e  e in 
B la tt ,  das sie d u rch  A n k re u z e n  so w ie  ergänzende A n gaben  a u f  dem  
A rb e its b la tt m ög lich s t genau beschre iben. D ie  B lä tte r  w e rd e n  an
sch ließend alle a u f das w e iß e  T u c h  ge leg t. D ie  T e ilne h m e rin ne n  
so llen  sich aber m erken, w e lch es  B la t t  sie beschrieben haben. D an n  
tauschen d ie  M its p ie le rin n e n  d ie  F ragebögen  aus und  ve rsuchen , 
das beschriebene B la tt w ie d e rzu fm d e n .

V a ria n te : E in e  T e ilne h m e rin  lies t ih re n  S te c k b r ie f v o r  u nd  läß t d ie  ganze
G ru p p e  gem einsam  raten.

T ip : » D a  d ie  K in d e r  m it den ve rsch iedenen  B e s tim m u n g sm e rkm a le n  der
B lä tte r  v e rtra u t gem acht w e rd e n , e igne t sich d ieser B a us te in  g u t als 
E in fü h ru n g  in  d ie  A rb e it m it  den B e s tim m u ng sh ilfe n .

•  D ie  B lä tte r  kö nn ten  z u v o r  a u f  dem  T u c h  zu G ru p p e n  zusam m enge
le g t w erden. D a  evtl, m ehre re  T e ilne h m e rin ne n  g le iche  B lä tte r  ge 
sam m elt haben, kö nn ten  diese B lä tte r  der g le ichen  A r t  zusam m en
g e leg t w erden. Es w äre  aber auch denkba r, G ru p p e n  v o n  B lä tte rn  
zu  b ilden , d ie  z. B. b e z ü g lic h  F o rm , B la ttra n d  o d e r G rö ß e  g le iche  
M e rk m a le  zeigen.

» D ie  A n zah l der zu beobach tenden  M e rk m a le  kann  nach B e lie b en  
re d u z ie rt w erden.

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

45
M in .

A l t e r :

ab 9 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :
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N am e: K lasse:

D a s  S te c k b r ie f - S u c h s p ie l

M e in  B la t t  hat fo lg e n d e  M e rkm a le :
(streiche die zutreffenden Merkmale an und ergänze bei Besonderheiten!)

B la tt fo rm :

nadelförmig länglich

B la t t r a n d :

eiförmig-oval

B la tts tie l:

(fast) glatt einfach gesägt

B la t ts p itz e :

kurz

Seitennerven:

gerade

ff)

f

gezähnt gekerbt

B la t tg ru n d :

gebuchtet

schief

B la t t lä n g e :_________ c m

B la t to b e r f lä c h e :  b e h a a r t | | k a h l | |

S o n s t ig e s :___________________________________________

7 8



^ K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

G e h ö l z a u s s t e l l u n g

W äh ren d ein er Exkursion gesam m elte  u n d  even tu e ll bestim m te Z w eige  
im  Som m er- od er W in terkleid  w erden  m it N am en ssch ildern  u n d  o d er  
kleinen  S teckbriefen  versehen , im K lassen zim m er au fgestellt.

M a te r ia l: B e s tim m u n g sh ilfe n  (siehe h ie rzu  B aus te ine  „W e lc h e s  G e h ö lz  steht
denn da im  B lä tte rk le id “  u nd  „S tö c k e  ra te n “ ); G läser o d e r k le in e  
F laschen; S teckb rie fe  (e v tl. A n la g e ); P appe; b un te  S tif te

D u rc h fü h ru n g : D ie  T e ilne h m e r b ringen  e in ige  w ä h re n d  eines S pazie rganges ge 
sam m elte  Z w e ig e  m it ins K la sse n z im m e r u n d  s te llen  sie in  F laschen 
(be i b la ttlo se n  Z w e ig e n  ru h ig  auch ohne W asse r) a u f  e inem  T isch  
zusam m en aus. V o r  d ie  F laschen w e rd e n  k le in e  se lb s ta ng e fe rtig te  
N am enssch ilde r ode r sogar k le in e  S te ckb rie fe  ges te llt.

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

7

A l t e r :

ab 6 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :
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K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

u n d m achen  sich  G edanken über d ie  V erbreitungsm echanism en.

M a te r ia l: A u f  festes P ap ie r k o p ie rte  S u chkä rtche n  (A n la g e ); S te ckb rie fe  m it
In fo rm a tio n e n  zu m  V e rb re itu ng sm e ch an ism u s  (A n la g e )

In fo rm a tio n : D ie  V e rb re itu n g  der in  g ro ß e r M e n g e  g eb ild e te n  Samen e r fo lg t bei
den versch iedenen  B a u m - u nd  S tra u ch a rte n  a u f  u n te rsch ie d lich e  
W eise. E in ig e  A r te n  b ild e n  T ro c k e n frü c h te  aus, d ie  vo n  E ic h h ö rn 
chen, E iche lhähe rn  oder M ä u se n  v e rsch le p p t w erden , (z. B . E ich e , 
B u che ). W e rde n  d ie Sam en dann d o ch  n ic h t gefressen, kö n n e n  sie 
(s o fe rn  ke ine  anderen F a k to re n  a u f  sie e in w irk e n )  ke im en  u n d  a u f
wachsen. A n de re  A rte n  b ild e n  F le is c h frü c h te , d ie  v o n  V ö g e ln  (z. 
B . D ro sse ln ) o de r Säugern gefressen w erden . D ie  Sam en übe rs te 
hen d ie  D arm passage unbeschadet und  w e rd e n  a u f  diese W e ise  
v e rb re ite t (u. a. Eberesche, H o lu n d e r , F au lbaum ). E in e  w e ite re  
M ö g lic h k e it  b ie te t die V e rb re itu n g  d u rc h  den W in d . N eb en  den so
genannten  S che iben fliegern  (B irk e , U lm e ) g eh ö ren  d ie  m e is ten  zu m  
T y p  der Schrauben- o de r F lü g e lf lie g e r  (z. B . K ie fe r , F ich te , Esche, 
A h o rn , L in d e , H a inbuche ). A h o rn  u nd  L in d e  s itzen  dabei m it  ih ren  
F rü ch ten  besonders fest u n d  w e rd e n  als sogenannte  W in te rs te h e r 
e rs t be i besonders s ta rken W in d e n  ve rb re ite t.

D u rc h fü h ru n g : D ie  T e ilne h m e r w erden  m it  S u chkä rtche n  a u f  d ie  Suche nach v e r
schiedenen F rü ch ten  losg esch ick t. A n sch lie ß e nd  ko m m e n  a lle  z u 
sam m en und  ste llen  ih re  F un de  v o r. Im  G espräch  w e rd e n  d ie  V e r 
b re itu n g s m ö g lic h k e ite n  und  -m echan ism en  besprochen. Z u m  
S ch luß  w erden  d ie  F rü ch te  zu  G ru p p e n  nach W in d -  o de r T ie rv e r 
b re itu n g , innerha lb  d ieser G ru p p e n  e ven tue ll n och  w e ite r  nach 
Scheiben- o de r S ch rauben fliege rn  und  T ro c k e n -  o de r F le is c h frü c h 
ten  so rtie rt.

T ip : « D ie  T e ilne h m e r kö nn ten  in  d iesem  Z usam m enhang  auch a u f  d ie
G if t ig k e it  o de r U n g if t ig k e it  der F rü c h te  h ingew iesen  w e rd e n  
(H in w e is e  h ie rzu  im  B a us te in  „G e h ö lz s te c k b rie fe “ ).

•  D ie  A n zah l der S uchkä rtchen  kann  d u rc h  d ie  Z e ich nu ng en  im  B a u 
ste in  „G e h ö lz s te c k b rie fe “  e rw e ite r t w erden .

J a h re s 
z e it :

Z e i t 
d a u e r :

90
M in .

A l t e r :

ab 9 J.

G r u p p e n 
g rö ß e :

81



S u c h k ä r t c h e n  F r ü c h t e



S u c h k ä r t c h e n  F r ü c h t e

G e m e in e r  S c h n e e b a ll





„ K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

D a s  B l ä t t e r h e r b a r

D ie  T eilnehm er lernen, eine B lä ttersam m lu n g  anzulegen.

M a te r ia l: L a u b b lä tte r ; S tifte , Z e itu n g sp a p ie r, L ö s c h p a p ie r; a lte  T a p e te n ka ta 
lo g e  (kos te n lo s  e rh ä ltlic h  in  T ap e ten ge schä fte n ); G e w ic h te  (z. B . 
Z ieg e ls te ine ) o de r schw ere  B ü c h e r

D u rc h fü h ru n g : D ie  a u f e iner W a n d e ru n g  o d e r E x k u rs io n  gesam m elten  B lä tte r  
so llte n  v o r  dem  E in k le b e n  u nd  B e s c h r ifte n  g ep re ß t w e rden . D azu  
geh t m an am besten fo lge nd e rm a ß en  v o r:

1 D ie  N am en  der gesam m elten  B lä tte r  w e rd e n  a u f  k le in e  Z e tte l 
geschrieben. Es b ie te t s ich  an, h ie r e ve n tu e ll auch  F u n d o rt und  
F un dd a tum  zu  ve rm erken .

2. D ie  B lä tte r  w e rden  m it  dem  d a zu g e h ö rig e n  Z e tte l zw ische n  
zw e i Z e itu ng e n  ge leg t. H a t m an e in  T ap e ten bu ch , so kann  m an 
d ie  zw ischen  L ö s c h p a p ie r o d e r e inze lne  Z e itu n g sp a p ie re  e inge 
leg ten  B lä tte r  dann zw isch e n  d ie  S e iten  des Tape tenbuches le 
gen.

4

3. A nsch ließend  besch w e rt m an  d ie  Z e itu n g ss ta p e l o d e r T ap e ten 
bücher g le ichm äß ig  m it  B ü c h e rn  o de r anderen  G e w ic h te n , d am it 
d ie  B lä tte r  schön g la tt w e rde n .

4. D ie  B lä tte r  so llten  nach  1-2 T agen  zw isch e n  neue Z e itu n g e n  
ge leg t w erden , dam it sie schne lle r tro c k n e n . A u ß e rd e m  kann  
m an a u f diese W e ise  v e rh in d e rn , daß d ie  B lä tte r  fa u lig  o de r 
sch im m lig  w erden.

5. W enn  d ie B lä tte r  tro c k e n  sind, kö nn en  sie m it schm alem  K le b e 
s tre ifen  a u f P ap ier o d e r fes te  Pappe g e k le b t w e rde n . D azu  k ö n 
nen N am e, F u n d o rt u n d  F u n d d a tu m  v e rm e rk t w e rden .
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, - K e n n e n l e r n e n  u n d  V e r s t e h e n

T ie r s te c k b r ie fe

D iese  a ls  S teckbriefe verfaßten  Z usam m enstellungen  en th a lten  je w e ils  
d ie  w ich tigsten  M erkm ale einer T iergruppe o d er  e in er T ierart so w ie  e i
ne kurze B esch reibu n g d es  L ebensraum es u n d  d e r  L ebensw eise. Zu j e 
d e r  d ie se r  Zusam m enstellungen g eh ö rt eine Z eichnung e in es T ieres d e r  
je w e ilig e n  G ruppe.

In fo rm a tio n : In  der Ü b e rs c h rif t w ird  d ie  zu beschre ibende  T ie rg ru p p p e  o de r 
T ie ra rt genannt. In  K la m m e rn  a n g e fiig t is t der entsp rechende  
w issenscha ftliche  N am e. D ie  bei T ie rg ru p p e n  stets angegebene 
A rte n za h l bezieh t sich a u f  d ie  in  M it te le u ro p a  he im ischen  A rte n .

c M r

K e r n  ï  e i  e b e n

V e rk o rk  M en

ca. 200 heimische Arten

*  Ä  meist länger als Körper- W * * *  
langgestreckt. Bmstsch.ld bei einigen Arten genm/clt. 
vorletztes Fußglied verbreitert, 
unterschiedliche Farben und Muster

,V; meist an Holz, auf Blüten

,A: Nahrung rein pflanzlich:
Pollen Blätter. R in d e , Holz und Baumsafte.
Reiflmgsfraß nach dem Schlupf vor der Geschlechtsreife.
^  Weibchen legen die Eier in Rinde ab Dort legen die Larven 
hreite unregelmäßig gewundenen Gänge an Die Vermehrungsra e 
S S  groß, so daß die fosüichen Schäden in der Regel nicht

gravierend austallcn.
Die Larvalentwicklung beträgt M  Jahre
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F achausd rücke : N y m p h e n  =  L a rv e n  der In sek ten  m it u n v o llk o m 
m ener E n tw ic k lu n g

K o k o n  =  gesponnene H ü lle  u m  E ie r, L a rv e n
und  P uppen

m in ie re n  =  Fraßgänge anlegen

T ip : « D ie  Z e ich n u n g e n  kö n n e n  z .B  zum  A usm alen  o d e r zu m  E rs te lle n
e igener S te ckb rie fe  d u rc h  d ie  K in d e r  ve rw e n d e t w erden .

•  V o n  den S te ckb rie fe n  können  K a rte ik a rte n  a n g e fe rtig t w e rde n , 
ind em  d ie  V o r la g e n  a u f  festes P ap ie r k o p ie r t u nd  ausgeschn itten  
w erden . T e x t und  dazugehö rige  Z e ich nu ng  w e rd e n  in  de r M it te  
g e fa lte t u n d  zusam m engek leb t und  finden  dann bequem  in  je d e r 
Jackentasche P la tz.
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INSEKTENLARVEN 
(Käferlarven ohne Beine)

K: Körper geringelt; Vorderkörper ohne gegliederte Beine 

BOCKKÄFERLARVEN; bis 90 mm
Larven weißlich oder gelblich; Körper walzenförmig, zum Ende 
schmaler werdend; Kopf kräftig mit Chitinpan/cr; 
zw ischen den Körperringen Qucnvülstc. die die Fortbewegung in 
den Larvengängen unterstützen

BORKENKÄFERLARVEN
Larven weißlich; Körper weich, mit Wülsten
Kopf bräunlich mit Chitinpanzer, vom weißlichen Körper abgesetzt;
Körperform leicht bauchwärts gekrümmt

NACKTSCHNECKEN
(Schnecken - Gastropoda)

BOCKKÄFERLARVE BORKENKÄFERLARVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

ca. 180 Arten Landschnecken in Deutschland

K: 20-150 mm
ohne Gehäuse, innere Gchäuscrcste oder Kalkkömcr; 
mit Atcmloch in der vorderen Körperhälfte;
Kopf mit zwei Paar Fühlern;
unterschiedliche Färbung und Konsistenz des Schleims

V: Gärten, Gebüsche, Wegränder, Wälder, Moore 
Bcobachlungszcit: Frühjahr bis Herbst

A: Nahrung: überwiegend pflanzlich, auch Aas oder Kot; 
Nahrungsaufnahme durch Raspclzunge (=Radula);
Körper ohne Gehäuse durch Austrocknung gefährdet, daher 
unterschiedlich intensive, zähe und starke Schlcimproduktion 
der Kricchsohle und Haut;
Fortpflanzung; Schnecken sind Zw itter, in der Regel befruchten 
sich zwei Tiere gegenseitig, Eiablage in feuchter Pflanzenschichl 
oder der Erde, Entwicklungszeit der Eier bei den meisten Arten 
ca. 4 - 6 Wochen; Selbstbefruchtung kommt vor;
Sommerruhe bei zu großer Trockenheit an feuchten Stellen, 
Winterruhe in frostfreiem Boden.

NACKTSCHNECKE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X
GEHÄUSESCHNECKEN
(Schnecken - Gastropoda)

ca. 180 Arten Landschnecken in Deutschland

K: Körper mit spiraliger Kalkschale; Gehäuse sehr variabel: rund, 
spitz, turmartig, flach usw\; Kopf mit zwei Paar Fühlern, 
unterschiedliche Größen und Färbungen

V: Wiesen, Gebüsche, Wälder, Parks, Gärten usw.; 
Bcobachtungszcit: Frühjahr bis Herbst

A: Nahrung überwiegend aus frischen Pflanzen, Nahrungsaufnahme 
durch Raspclzungc (Radula);
Fortbew egung durch Kriechen auf einem Schlcimband; 
Fortpflanzung: Schnecken sind Zwitter, in der Regel befruchten 
sich zwei Tiere gegenseitig; Eiablage in feuchter Pflanzcnschicht 
oder der Erde, Entwicklungszeit der Eier bei den meisten Arten 
ca. 4 - 6 Wochen;
Sommerruhe bei zu großer Trockenheit an feuchten Steilen.
Wintcmihc in frostfreiem Boden;
nicht in Mooren, da Kalk zum Aufbau der Schale fehlt

GEHÄUSESCHNECKE



FADENWÜRMER
(Ncmatoda)

ca. 1500 heimische Arten

K: bodenlebcndc Arten ca 0.5-2 mm 
fadenförmiger runder Körper; 
durchscheinend, weiß oder gelblich; Vorderende mit 
Sinnesborsten, Hintcrcndc zugcspitzl

V: in allen Lebensräumen;
Bcobachtungszcit: ganzjährig

A: Unterschiedliche Nahrung: bodenlebcndc Arten häufig Bakterien
fresser, die sich in zersetzenden, pflanzlichen und tierische Stoffen 
aufhaltcn; auch flüssige Nahrung; keine Beteiligung am Prozeß der 
Laubstreuzersetzung;
dienen zahlreichen Bodcnticrcn (Käfer-, Flicgcnlarvcn. Milben. Spring
schwänzen) als Nahrung;
tragen zur Anreicherung stickstoffhaltiger Verbindungen im Boden bei, 
die nach ihrem Absterben (über Bodenmikroorganismen) frcigcgcbcn 
und pflanzenverfügbar werden.

FADENWURM

REGENWÜRMER
(Lumbricidac)

39 heimische Arten

K: 2-25 cm
Körper geringelt durch hintcreinandcrlicgcnde Segmente;
Körper durchscheinend rötlich bis bräunlich;
Haut weich, feucht; besonders zur Paarungszeit mit 
deutlichem Schlcimring; mit Kricchborsten

V: in feuchtem Boden fast überall;
Bcobachtungszcit. ganzjährig

A: Nahrung: abgestorbenes organisches Material (tierisch und 
pflanzlich); Fortpflanzung. Regenwürmer sind Zwitter, in der 
Regel befruchten sich zwei Tiere gegenseitig; Eiablage in 
feuchter Pflanzenschicht oder der Erde; große ökologische 
Bedeutung für Bodcnbildung, Bodcndurchlüfiung und Boden- 
durchmischung (im Darm bilden sich Ton - Humus - Komplexe); 
in milden Wintern ganzjährig, verkriechen sich jedoch bei Frost 
und Trockenperioden zu Ruhephasen tiefer in den Boden; 
bei starkem Regen mangelt cs ihnen an Sauerstoff und sic kommen 
an die Oberfläche, da sic wenig Pigmente besitzen sind sic dort sehr 
schnell dem Lichttod ausgesetzt. REGENWURM

INSEKTENLARVEN
(Zweiflüglerlarven)

K: Körper geringelt; Vorderkörper ohne gegliederte Beine 

SCHNAKENLARVEN: bis ca. 3 cm;
Hintcrcndc oft verdickt; mit Kranz von Zipfeln und unterschiedlich 
angeordneten Atemöffnungen (dunkle Punkte); 
meist dicht unter der Erdoberfläche

FLIEGENLARVEN:
ohne deutlich sichtbare Kopfkapscl;
Larven sehr unterschiedlich, glatt oder mit Fortsätzen;

MÜCKENLARVEN:
Larven meist mit sehr deutlicher Kopfkapscl, glatt oder mit unter
schiedlichen Foprtsätzen; Vorkommen einiger Arten in Kolonien im 
Fallaub und alten Baumstümpfen; rasche Umwandlung der Laubstreu 
in Humus.

FLIEGENLARVE MÜCKENLARVE



SPRINGSCHWÄNZE
(Colicmbola)

ca. 300 heimische Arten 

K: 0,35-6 mm
Körperfomi gestreckt bis fast kugelig; manchmal am Hinterleib 
verlängertes, gegabeltes Sprungbein (= Sprunggabel); sehr beweglich; 
einheitlich oder bunt gefärbt; unterschiedliche Zeichnungen

V; überall in feuchten Bodenschichten mit sich zersetzendem organischen 
Material; unter Fallaub, Rinden; Nadelslreu; Moosen, Schlamm usw. 
Bcobachtungszcil: ganzjährig

A. Nahrung: pflanzliche Reste;
Springschwänze gehören mit zu den wichtigsten Zersetzern der pflanz
lichen Reste des Waldes. Feuchte Laubstreu können sic direkt zu Hu
mus umwandcln; bei der Passage durch den Darm werden die für den 
Boden wichtigen Ton-Humus-Komplcxe gebildet. Sic spielen daher eine 
sehr wichtige Rolle im Stoffkrcislauf des Waldes. In 1 m2 Laubwald
boden leben rund 100 000 Springschwänze, die in einem Jahr ca.
183 cm1 hochwertigen Humus hervorbringen können. So beeinflußen 
sie stark die Qualität des Waldbodens. Sie treten gehäuft im Herbst und 
auch im Winter auf.

AMEISEN

SPRINGSCHWANZ

(Formicidae)
ca. 60 heimische Arten

K: 2-14 mm
auffällig drcigcglicdcrter Körper mit halbkugeligem Kopf und 
kugeligem Hinterleib, stark cingcschnürt;
Fühler meist deutlich rechtwinklig (=gcknict);
Stachel und/oder kräftige Bcißwcrkzcugc; Arbeiterinnen flügel
los, Drohnen und junge Königinnen geflügelt

V: überall meist in oder auf der Erde oder auf Pflanzen 
in Wiesen, Wäldern. Gärten usw.;
Beobachtungszeit: Frühjahr bis Herbst

A: räuberisch, vegetarisch oder Allesfresser;
Fortpflanzung ( vollkommene Entwicklung): im Sommer oder Herbst 
kommt cs an schwülen Tagen zu großen Paarungsschwärmen der 
Geschlcchtsticrc; die Königinnen bilden nach der Befruchtung 
einen neuen Staat unter der Erde oder in Hügeln (Waldameisen), 
Arbeiterinnen schlüpfen und übernehmen Aufgaben der Brutpflege und 
Nahrungsbeschaffung, hochorganisierte Brutpflege und komplizierte 
soziale Lebensweise, z. B. Kastcnbildung; zur Markierung der Wege 
oder als Botschaften für Artgenossen werden Duftstoffe abgegeben; 
bei Angriff Biß und Verspritzen von 50 bis 60%igcr Ameisensäure 

__________________viele geschützte Arten!_____________________

OHRWÜRMER
(Dermaplera)

X

X

7 heimische Arten 

K: 5-30 mm
zwei Zangen am Hinterleib, Körper deutlich abgeplattet; 
auf dem Rücken zwei kurze, stummclartige Flügel; 
glänzend schwarzbraun bis hellbraun, Hinterleib mehrfach 
gegliedert, langgestreckt, lange Fühler; kaum flugfähig

V: überall versteckt unter Rinden, Steinen, Brettern, alten 
Stämmen usw.;
Beobachtungszeit: Frühjahr bis Herbst

A: Nahrung: pflanzlich sowie kleine Insekten, Blattlausvcrtilgcr; 
Nützlinge! überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv; 
Fortpflanzung (unvollkommene Entwicklung): intensive Brutpflege, 
Eier werden in Erdgängen im Boden abgelegt und von den Alttiercn 
noch einige Zeit als Larven bewacht;
(5-6 Monate Larvalzeil), Lauen (^Nymphen) sind anfangs weiß; 
Ohrwürmersind nicht gefährlich, können nicht ernsthaft kneifen!

OHRWURM



WALDSCHABEN
(Ectobiidae)

5 heimische Arten 

K: 6-14 mm
sehr lange Fühler; bcdomte Beine
Halsschild bedeckt den Kopf in der Regel völlig; Halsschild schwarz 
ledrigc Vorderflügcl braungclb, beim Weibchen verkürzt; 
Hinterflügcl häutig

V: in Kiefern-, Eichen-, Birkenwäldern;
Bcobachtungszcit: Frühjahr bis Herbst

A; Nahrung: modernde, halbzcrsetzte Pflanzcnteilc;
häufig auf Gebüschen oder niederen Pflanzen, w ärmeliebend; 
Fortpflanzung (unvollkommene Entwicklung ); Eier werden in 
Eikokons im Fallaub, an morschem Holz oder Baumstümpfen 
sow ie unter Rinde abgelegt; Larven leben und überwintern dort; 
die letzte Häutung findet im darauf folgendencn Frühjahr statt.

WALDSCHABE

KÄFER
(Coleóptera)

ca 6000 heimische Arten

K: ca. 0,5-50 mm
Vorderflügcl zu festen, chitinhaltigen panzerartigen Dcckflügeln 
ausgcbildct, bedecken bei den meisten Arten den ganzen Hinterleib; 
Flügel stoßen in der Mitte zusammen und bilden eine Naht, darunter 
zusammcngefaltct die häutigen Hinterflügcl zum Fliegen; 
gut entwickelte Komplcxaugcn; der Brustteil stets groß und 
oft von charakteristischem Halsschild bedeckt

V: alle Lebensräume
Bcobachtungszcit: meist Frühjahr bis Herbst, selten ganzjährig

A: Nahrung: Pflanzenfresser. Räuber oder Allesfresser; kauende 
Mundwerkzeuge; die meisten Käfer können gut fliegen; 
vorzugsweise Tiere der Vegetation und des Bodens; viele leben 
zwischen Steinen, Laubstreu usw. und sind durch die Flügeldecken 
gut geschützt; Fortpflanzung: vollkommene Verwandlung; Larven 
unterschiedliche Nahrung;
Überwinterung meist als Larve oder Käfer;

viele geschützte Arten!

LAUFKÄFER
(Carabidac)

über 500 heimische Arten

FEUERKÄFER

K: 1,7-40 mm;
ausgeprägtes, schutzschildartiges Halsschild;
Flügeldecken oft mit Rillen, Kerben oder cingcgrabencn 
Punkten; bei vielen Arten Hinterflügcl verkümmert, flugunfähig; 
sehr gutes Laufvermögen

V: am Tage oft unter Steinen, Moos, Holz in Kulturland, Gärten, 
Wiesen, Wäldern usw.;

A: Nahrung: räuberisch von Wirbellosen und Aas;
verzehren oft große Mengen von Schadinsekten; die meisten Arten 
feuchtigkeitsliebende Dämmerungstiere;
am Tage meist versteckt; viele Arten sind langlebig und überwintern 
auch als Käfer; Larv en sind sehr mobil und ebenso versteckt am 
Boden lebend, Nahrung ebenfalls räuberisch

viele geschützte Arten! LAUFKÄFER -LARVE



S C H N E L L K Ä F E R
(Elatcridac)

ca. I20heim ischcArt.cn

K: ca. 4-20 mm
Sprungapparat aus Vorder- und Mittclbrust; können sich aus der 
Rückenlage sprungartig cmporschnellen, dabei entsteht ein 
knipsendes Geräusch; Körper kahnförmig langgestreckt, schmal mit 
spitz zulaufendem Hinterleib; Flügeldecken meist gefurcht

V: am Boden, unter Baumrinde sowie auf Blüten. Gräsern; Sträuchcm

A: Nahrung: pflanzlich oder räuberische Arten;
die Eier werden auf oder unter der Bodcnobcrflächc abgelegt; die 
Larven leben in morschen Baumstümpfen, gerne an Eichen im Mulm, 
in den Streuschichten, unter Moos oder lief im Boden; die Larven 
werden auch „Drahtwürmer“ genannt und ernähren sich anfangs vom 
Mulm oder Wurzeln, später räuberisch von anderen Larven. Die wurzcl- 
fressenden Arten sind gefürchtete Schädlinge in der Forstwirtschaft; sic 
gefährden die keimenden Samen von Buchen, Eichen, Ahorn u.a.
Die Entwicklung der Larven dauert ca. 2-5 Jahre. Die Drahtwümicr 
überwintern im Boden und sind im Frühjahr besonders gefräßig. SCHNELLKÄFER

KURZFLÜGLER
(Staphylinidac)

ca. 1400 heimische Arten 

K: 0,5-32 mm
sehr kurze Flügeldecken, größter Teil des Hinterleibs freiliegend, 
Flügeldecken nicht klaffend; häutige Flügel stark zusammengcfaltct; 
schnell laufend, dabei oft das Hintcrlcibsendc in die Höhe gekrümmt; 
meist braun bis schwarz

V: meistens im und am Boden, unter Rinde, Laub, an Pilzen

A: Nahrung: überwiegend räuberisch, auch von sich zersetzenden, 
organischen Stoffen; sehr verborgene Lebensweise; 
die räuberischen Arten stellen oftmals forstlichen Schadinsekten 
nach (z. B. Borkenkäfern u. ä .) und dezimieren auch deren Puppen 
und Kokons!
Larven langgestreckt und sehr beweglich, Lebensweise sehr 
ähnlich der erwachsenen Käfer, überwiegend räuberisch

BORKENKÄFER

KURZFLÜGLER

(Scolytidae)
ca. 100 heimische Arten

K: ca. 1-9 mm
Kopf sehr klein, großes gerundetes Halschild, das den Kopf oft völlig 
bedeckt; Körper länglich, walzenförmig, Körpcrscitcn parallel; 
Flügeldecken am Hinterendc abfallend und oft ausgehöhlt; 
meist braun bis schwarz

V: an Gehölzen, wenige an Kräutern

A: Nahrung: Pflanzenfresser an Gehölzen; Man unterscheidet Rindcnbrü- 
tcr(z. B.Buchdrucker; braunes Bohrmehl) und Holzbrütcr (z. B. Holz- 
bohrborkenkafer; weißes Bohrmehl). Bei den Rindenbrütem legen die 
Weibchen Muttergänge an, um dort die Eier abzulcgcn; die Larven 
minieren dann einzeln und bilden für jede Art die charakteristischen 
Fraßbilder. Am Ende der Gänge verpuppen sich die Larv en in den 
Puppenwiegen. Im allgemeinen werden nur alte, geschwächte oder 
umgestürzte Stämme angenommen. Unter günstigen Bedingungen 
kann es jedoch zu Massenvcrmchrungcn kommen, bei denen auch ge
sunde Stämme angefallen werden. Die durch Umwelteinflüsse heute 
oft kränkelnden Bäume sind so besonders anfällig gegen Massenauf
treten auch anderer Schadinsekten! Der Ulmensplintkäfcr überträgt den 
pilzlichen Erreger des Ulmensterbens.

BORKENKÄFER

„DRAHTWURM“

-LARVE

FRASSBILD



BOCKKÄFER
(Ccrambycidac)

ca. 200 heimische Arten 

K: ca 10-50 mm
Fühler sehr lang, meist länger als Körper; Körper schlank, 
langgestreckt; Brustschild bei einigen Arten gerunzelt; 
vorletztes Fußglied verbreitert; 
unterschiedliche Farben und Muster

V: meist an Holz, auf Blüten

A; Nahrung rein pflanzlich:
Pollen, Blätter, Rinde, Holz und Baumsäfte;
Rcifungsfraß nach dem Schlupf vor der Geschlechtsreife;
Die Weibchen legen die Eier in Rinde ab. Dort legen die Larven 
breite, unregelmäßig gewundenen Gänge an. Die Vcrmchrungsratc 
ist nicht sehr groß, so daß die festlichen Schäden in der Regel nicht 
gravierend ausfallcn.
Die Larvalentwicklung beträgt 1 -4 Jahre

BOCKKÄFER

BLATTWESPEN
(Tcnthrcdinidac)

ca. 800 heimische Arten 

K: ca. 4-16 mm
Körperbild einheitlich, keine Wespentaille;
Fühler lang, fadenförmig;
Schienen der Vorderbeine mit zwei Enddomen; 

unterschiedlich bunt gefärbt

V: häufig auf Doldcnblütcn;
Bcobachtungszcit: Frühjahr bis Herbst

A: Nahrung: pflanzlich.
Larven sehr ähnlich wie Schmcttcrlingsraupcn; werden daher After
raupen genannt; drei Paar gegliederte Brustbeine und 6-8 stummel- 
förmige Bauchfußpaarc; vielfach bunt gefärbt;
Die Larven fressen an Trieben und Teilen der Bäume. Als reife Larven 
wandern sic in die Streuschicht des Bodens Dort spinnen sic in der 
Regel ein Kokon, um zu überwintern oder sich zu verpuppen

HOLZWESPEN
(Siricidac)

12 heimische Arten 

K: bis 45 mm
Körperbild erscheint einheitlich, keine Wespentaille;
Geschlechter unterschiedlich. Weibchen oft erheblich größer, 
mit deutlich sichtbarem Legebohrer;
unterschiedlich gefärbt; oft gelbe und schwarze Farben vorherrschend; 
schwirrendes Fluggeräusch

V: meist in der Nähe von Holz;
Bcobachtungszeit: Frühjahr bis Herbst

A: Nahrung: oft ganz reduziert oder von Baumsäften;
Fortpflanzung. Weibchen legen die Eier mit einem langen Legebohrer in 
das Splinlholz; die sich entwickelnden Larven sind weißlich ohne Pig
mente und besitzen drei Paar zapfenförmige Brustbeine; am Hintcrcndc 
ein Afterdom; die Fraßgänge führen langsam größer werdend bis ins 
Stammcsinncrc. Die Larven leben in Symbiose mit Pilzen, die 
vom Weibchen bei der Eiablage mit übertragen werden.
Da die Fraßgängc Bohrmehl enthalten, werden solche Hölzer nicht als 
befallen erkannt und verbaut. Die Imagines schlüpfen dann später (Lar- 
valzcit 2-6 Jahre) und können sich dabei selbst durch Blciplattcn nagen 
Überwinterung als Larven im Holz.

HOLZWESPE LARVE



MILBEN
(Acari)

ca. 2000 heimische Arten

K: ca. 0,4-1 mm
Vorder- und Hinterkörper ohne tiefen, gekerbten Einschnitt; 
Hinterleib nicht gegliedert oder mit Ringen;
4 Paar meist kurze Laufbeinc; ohne Fühler
Körper unterschiedlich rund, ei- oder sackförmig, Hinterleib
oft dicht behaart oder mit Borsten; 0-4 punktförmige Augen

V. besiedeln alle Lebensräume;
Beobachtungszeit: ganzjährig

Nahrung: pflanzlich oder von Tieren,
viele Milben leben als Schmarotzer an Pflanzen, Tieren oder am 
Menschen; viele Arten kommen in der Laubstreu oder sich zer
setzendem organischen Material vor:
Raubmilben ernähren sich meist jagend von Springschwänzen; 
Raubmilben sind sehr beweglich;
Hommilben bewegen sich sehr langsam, fressen tote 
Pflanzenteile und wirken bei der Laubstreuzersetzung mit. MILBE

WEBERKNECHTE
(Opilioncs)

ca. 35 heimische Arten 

K: ca. 2-9 mm
Körper erscheint einheitlich, nicht deutlich in Vorder- und Hinterleib 
getrennt; Körper gedrungen, hochgewölbt, mit deutlichen Ringen am 
Hinterendc; 4 Paar sehr lange, dünne Laufbeinc; bei Gefahr werden 
einzelne Beine abgeworfen; diese zucken dann noch, vermutlich um 
den Frcßfeind abzulcnken.

V: überwiegend am Boden;
Beobachtungszeit: Frühjahr bis Herbst

A: Nahrung: überwiegend von kleinen lebenden und toten Tieren, 
aber auch Pflanzenteile; vor allem nächtliche Lebensweise; 
die Eier werden in Bodenspaltcn und -ritzen abgelegt und über
wintern dort; die Altticre sind von Mai bis Oktober aktiv.

BODENSPINNEN
(Hahniidae)

9 europäische Arten

K: ca. 1,5-4 mm
acht Beine, zwei Körperteile: Vorderkörper hart, fester Chitinpanzer, 
Hinterkörper weich, häutig, Verbindung mit dünnem Stiel;
Hinterleib sehr beweglich; 6 - 8 Augen; Hinterleib mit mehreren 
Spinnwarzen in Querreihen angeordnet; Beißwerkzeuge, die 
Giftdrüsen für die Beutetierc enthalten,

V: überall am oder im Boden;
Bcobachtungszcit. Frühjahr bis Herbst

A. Nahrung: räuberisch von sehr kleinen Bodentieren;
die Beutetierc werden in festen, kleinen Gewebedecken gefangen, die 
die Bodenspinnen dicht über der Erdoberfläche weben; die Beute wird 
durch die Giftdrüsen gelähmt und der Körperinhalt verflüssigt, die 
Spinnen saugen dann die Nahrung auf;
Fortpflanzung: Nach der Paarung werden die Männchen manchmal 
vom Weibchen gefressen. Die Jungspinnen werden häufig sich 
selbst überlassen. Einige Arten betreiben Brutpflege. BODENSPINNE



AFTERSKORPIONE
(Pseudoscorpioncs)

22 heimische Arten

K: bis 4,5 mm
4 Paar Laufbeine; Mundwerkzeuge zu zwei großen Scheren 
ausgebildct; Hinterleib geringelt, Körper flach; 
können sich vor-, rück- und seitwärts bewegen

V; in Laubstreu, Moos, Humus;
Beobachtungszcit: Frühjahr bis Herbst

A; Nahrung: räuberisch;
fangen kleine Beuletiere, die sie mit den Scheren zerlegen;
Es findet keine Befruchtung statt, die Männchen setzen 
die Samenkapsel auf dem Boden ab, wo sic vom Weibchen 
aufgenommen wird. Die Eier werden in ein Brutnest abgelegt.
Zur Überwinterung werden Nester angelegt, die wie die Brutnester 
mit Spinnfäden aus den Scheren ausgekleidet und außen bedeckt 
werden.

AFTERSKORPION

LANDASSELN
(Oniscoidea)

über 20 heimische Arten 

K: bis 18 mm
Körper stark gegliedert; feste, panzerartige Segmente, 
sieben Beinpaare;
Ringe des Hinterendes kleiner werdend;
unterschiedliche Farbschattierungen, grau bis braun, schwarz

V: an feuchten Stellen versteckt lebend, je nach Art unterschiedlich 
unter Steinen, Rinde, Blattern, auch in Kellern;
Bcobachtungszeit: ganzjährig

A: Nahrung:Fäulnisfresscr in und an zerfallenden Pflanzen, spielen wich
tige Rolle im Zersetzungsprozeß der Pflanzen, z. B. Laubstreu; 
Fortpflanzung: Die Eier werden im Brutraum an der Bauchseite mit 
sich herumgetragen. Die Jungtiere schlüpfen mit voller Scgmcntzahl. 
Die Tiere verkriechen sich bei Frost und großer Trockenheit.

Asseln gehören zur Klasse der Krebse, sie sind die einzigen 
Krebse, die auf dem Land leben. ASSEL

SCHNURFÜSSER
(Julidae)

ca. 50 heimische Arten

K: bis 35 mm
Körper wurmartig langgestreckt, drehrund mit vielen 
einzelnen ca. 30 - 70 Rumpfsegmenten, die durch Kalk- 
cinlagcrungcn hart und fest sind; an jedem Rumpfsegment 
zwei Beinpaare (max. 260 Beine!); Fühler kurz;
Panzer meist glänzend braunschwarz

V: überall an mäßig feuchten Orten, Fallaub, Pflanzenstreu; 
Bcobachtungszeit: ganzjährig

A. Nahrung: verrottendes organisches Material, pflanzlich und 
tierisch; manchmal grüne Pflanzen;
Fortpflanzung: Die Paarung ist kompliziert und dauert bis 
zu zwei Tagen. Die Jungtiere schlüpfen nicht mit der 
vollen Segmentzahl, sondern entwickeln sic erst nach 
mehreren Häutungen.
Bei Gefahr Zusammenrollen u. Abgabe blausäurchaltiger Flüs
sigkeit aus den Körperseiten;
Tiere verkriechen sich bei Frost und großer Trockenheit.

SCHNURFÜSSER



h u n d e r t fOsser
(Chilopoda)

47 heimische Arten 

K: 6-65 mm
Körper vielfach segmentiert, kurze und längere Segmente 
wechseln miteinander ab; Körper deutlich abgcflacht; 
pro Körpersegment ein Beinpaar, schnelle Läufer;
Fühler lang, Farbe oft braun

V: an feuchten Stellen unter toter Rmde und Steinen, 
in Lückenräumen des Bodens,
Bcobachtungszcit: ganzjährig

A; räuberische Lebensweise, das erste Beinpaar (= Kieferfuß)
besitzt Giflklauen; injizieren ihr Gift zum Überwältigen der Bcutc- 
tiere (kleine Würmer, Insekten, Spinnen). Bei großen Exemplaren 
kann der Biß beim Menschen schmerzhaft sein.
Fortpflanzung; Gelege und Jungtiere werden bewacht;
Tiere verkriechen sich bei Frost und großer Trockenheit.

i





. - K e n n e n le r n e n  u n d  V e r s te h e n

S tö c k e r - R o te n

W e lc h e s  G e h ö lz  s te h t  d e n n  d e  o h n e  B lö t te r k le r d P

Anhand einer einfachen Bestimmungshilfe, die nur eine begrenzte An
zahl häufigerer Bäume und Südlicher umfaßt, werden die Teilnehmer 
an die A rbeit m it Bestimmungsschlüsseln herangeführt und machen sich 
m it den Merkmalen der Gehölze im Winterzustand vertraut.

M a t e r i a l :  B e s t i m m u n g s h i l f e ,  „ H ä u f i g e r e  L a u b b ä u m e  i m  W i n t e r “  ( A n l a g e ) ;
B e s t i m m u n g s h i l f e  „ H ä u f i g e r e  S t r ä u c h e r  i m  W i n t e r “  ( A n l a g e )  ;  L i 
n e a l ;  L u p e

V o r b e r e i t u n g :  D e r  K u r s l e i t e r  s t e l l t  f ü r  j e  1 - 2  T e i l n e h m e r  e i n e  B e s t i m m u n g s h i l f e
a u s  d e n  e i n z e l n e n  S c h l ü s s e l n  s o w i e  d e m  I n f o b l a t t  e n t s p r e c h e n d  d e r  
A n l a g e  z u s a m m e n .  U m  i m m e r  w i e d e r  b e n u t z t  w e r d e n  z u  k ö n n e n ,  
b i e t e t  e s  s i c h  a n ,  d i e  e i n z e l n e n  B ö g e n  a u f  f e s t e n  K a r t o n  k o p i e r e n  
u n d  g g f  i n  K u n s t s t o f f h ü l l e n  e i n z u l e g e n .  A n s c h l i e ß e n d  w e r d e n  d i e  
B ö g e n  a m  l i n k e n  R a n d  z u s a m m e n g e h e f t e t .  ( B e s t i m m u n g s h i l f e n  a u f  
f e s t e m  K a r t o n  k ö n n e n  a u c h  a l s  K l a s s e n s ä t z e  b e i m  H e r a u s g e b e r  b e 
s t e l l t  w e r d e n . )

I n f o r m a t i o n :  I n  d i e s e n  b e i d e n  B e s t i m m u n g s h i l f e n  w e r d e n  e i n e  R e i h e  d e r  h ä u f i g e 
r e n  z u m e i s t  h e i m i s c h e n  G e h ö l z e  v o r g e s t e l l t .  U m  d i e  A n z a h l  d e r  
G e h ö l z e  i n  e i n e m  S c h l ü s s e l  n i c h t  z u  g r o ß  u n d  d a m i t  z u  u n ü b e r 
s i c h t l i c h  w e r d e n  z u  l a s s e n ,  w u r d e  e i n e  B e s t i m m u n g s h i l f e  f ü r  B ä u m e  
u n d  e i n e  f ü r  S t r ä u c h e r  a n g e f e r t i g t .  D i e  K u r s l e i t e r  s o l l t e n  s i c h  d a h e r  
z u n ä c h s t  a u f  e i n e  G r u p p e  f e s t l e g e n  o d e r  d e n  T e i l n e h m e r n  e r k l ä r e n ,  
d a ß  v o r  d e r  B e s t i m m u n g  e i n e s  G e h ö l z e s  d i e  E n t s c h e i d u n g  z u  t r e f 
f e n  i s t ,  m i t  w e l c h e m  S c h l ü s s e l  m a n  a r b e i t e n  m u ß .  B e i  d e r  U n t e r 
s c h e i d u n g  L a u b b a u m / S t r a u c h  g e h t  e s  v o r  a l l e m  u m  d i e  W u c h s f o r m  
u n d  n i c h t  s o  s e h r  u m  d i e  W u c h s g r ö ß e .  W ä h r e n d  s i c h  B ä u m e  e r s t  i n  
g e w i s s e r  H ö h e  i n  Ä s t e  u n d  Z w e i g e  a u f g l i e d e r n ,  s i n d  S t r ä u c h e r  
s c h o n  w e i t  u n t e n  v e r z w e i g t  u n d  b i l d e n  m e h r e r e  „ g l e i c h w e r t i g e  
S t ä m m e “  a u s .  D a  e i n i g e  S t r ä u c h e r  i m  A l t e r  j e d o c h  a u c h  b a u m f ö r 
m i g  w e r d e n  k ö n n e n ,  t a u c h e n  s i e  z . T .  a u c h  i m  B a u m s c h l ü s s e l  a u f .  
E s  k o n n t e  j e d o c h  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  d a ß  j u n g e  s o w i e  
k l e i n e  B ä u m e  v o r  a l l e m  d u r c h  s t a r k e n  V e r b i ß  z .  T .  a u c h  s t r a u c h 
f ö r m i g  a u s s e h e n  k ö n n e n .

J a h r e s 
z e i t :

Z e i t 
d a u e r :

6 0 - 9 0
M i n .

A l t e r :
a b  1 0  J .

G r u p p e n 
g r ö ß e :



D i e  S c h l ü s s e l  s i n d  s o  a u f g e b a u t ,  d a ß  m a n  s i c h  g a n z  o b e n  b e g i n n e n d  
i n  d e n  e i n z e l n e n  R e i h e n  v o n  l i n k s  n a c h  r e c h t s  d u r c h a r b e i t e t .  T r i f f t  
e i n  M e r k m a l  z u ,  s o  f o l g t  m a n  d e m  j e w e i l i g e n  P f e i l .  H i e r  e r g e b e n  
s i c h  d r e i  m ö g l i c h e  V a r i a n t e n :  m a n  s t ö ß t  w i e d e r u m  a u f  e i n e  R e i h e  
v e r s c h i e d e n e r  M e r k m a l e  ( d i e  m a n  w i e d e r  v o n  l i n k s  n a c h  r e c h t s  g e 
h e n d  d u r c h g u c k t ) ,  m a n  s t ö ß t  a u f  d e n  H i n w e i s ,  b e i  e i n e m  w e i t e r e n  
S c h l ü s s e l  w e i t e r z u g e h e n  ( d i e s e  s i n d  i n  f o r t l a u f e n d e r  R e i h e n f o l g e  
d e m  D e c k b l a t t  a n g e f u g t )  o d e r  m a n  s t ö ß t  a u f  e i n e n  P f l a n z e n n a m e n .  
I s t  l e t z t e r e s  d e r  F a l l ,  v e r g l e i c h e  m a n  s e i n e n  Z w e i g  n o c h  e i n m a l  
g r ü n d l i c h  m i t  d e r  d o r t i g e n  A b b i l d u n g .

D u r c h f ü h r u n g :  D i e  K i n d e r  b e k o m m e n  j e w e i l s  z u  z w e i t  e i n e  B e s t i m m u n g s h i l f e .  M i t  
a l l e n  g e m e i n s a m  w i r d  d a n n  e i n  Z w e i g  e i n e s  G e h ö l z e s  z u s a m m e n  
b e s t i m m t ,  u m  d i e  T e i l n e h m e r  m i t  d e r  B e s t i m m u n g h i l f e  u n d  d e r  
V o r g e h e n s w e i s e  v e r t r a u t  z u  m a c h e n .  A n s c h l i e ß e n d  v e r s u c h e n  s i e  
s e l b s t ,  w e i t e r e  G e h ö l z e  z u  b e s t i m m e n .

H i n w e i s :  « D i e  T e i l n e h m e r  s o l l t e n  u n b e d i n g t  d a r a u f h i n g e w i e s e n  w e r d e n ,  d a ß
e s  s i c h  n u r  u m  e i n e  A u s w a h l  d e r  ( l o k a l  d u r c h a u s  v a r i i e r e n d )  h ä u f i 
g e r e n  A r t e n  h a n d e l t ,  d a ß  a l s o  b e i  w e i t e m  n i c h t  a l l e  v o r k o m m e n d e n  
B ä u m e  u n d  S t r ä u c h e r  m i t  d i e s e r  B e s t i m m u n g s h i l f e  b e s t i m m t  w e r 
d e n  k ö n n e n .  E s  k a n n  V o r k o m m e n ,  d a ß  k e i n s  d e r  a n g e g e b e n e n  
M e r k m a l e  z u t r i f f t  o d e r  a b e r  ( s i c h e r l i c h  s e h r  s e l t e n ) ,  d a ß  d a s  B e 
s t i m m u n g s e r g e b n i s  t r o t z  b i s  d a h i n  z u t r e f f e n d e r  M e r k m a l e  n i c h t  m i t  
d e m  z u  b e s t i m m e n d e n  Z w e i g  ü b e r e i n s t i m m t .  I n  d i e s e n  F ä l l e n  
m ü ß t e  m a n  d i e  B e s t i m m u n g  a u f g e b e n  u n d  a u f  a u s f ü h r l i c h e r e  L i t e 
r a t u r  z u r ü c k g r e i f e n  ( L i t e r a t u r a u s w a h l  i m  A n h a n g ) .

•  A u s  d e n  o b e n  g e n a n n t e n  G r ü n d e n  s o l l t e  d e r  K u r s l e i t e r  z u v o r  p r ü 
f e n ,  o b  s i c h  d i e  A u s w a h l  f ü r  d i e  z u  b e s u c h e n d e  S t e l l e  e i g n e t .  D i e  
T e i l n e h m e r  s o l l t e n  n i c h t  z u  o f t  S t r ä u c h e r  o d e r  B ä u m e  a u s w ä h l e n  
k ö n n e n ,  d i e  i n  d e r  B e s t i m m u n g s h i l f e  n i c h t  a u f t a u c h e n

•  D i e  T e i l n e h m e r  s o l l t e n  e b e n f a l l s  u n b e d i n g t  d a r a u f  a u f m e r k s a m  g e 
m a c h t  w e r d e n ,  s i c h  s t e t s  m e h r e r e  Z w e i g e  a n z u s c h a u e n ,  d a  n i c h t  
i m m e r  a l l e  Z w e i g e  t y p i s c h e  K n o s p e n  a u s g e b i l d e t  h a b e n ,  d i e  f ü r  e i n e  
B e s t i m m u n g  b i s w e i l e n  n ö t i g  s i n d .

•  D i e  T e i l n e h m e r  s o l l t e n  d e r  V e r s u c h u n g  w i d e r s t e h e n ,  Z w e i g e  n u r  
n a c h  d e m  V e r g l e i c h  m i t  d e r  l e t z t e n  A b b i l d u n g  z u  b e s t i m m e n ,  d a  
s i c h  d a b e i  l e i c h t  F e h l e r  e i n s c h l e i c h e n  k ö n n e n .

1 0 0



T i p :  « F ü r  G r u n d s c h u l k l a s s e n  s o l l t e  d i e  Z a h l  d e r  a u f t a u c h e n d e n  A r t e n
e v e n t u e l l  r e d u z i e r t  w e r d e n .

•  D i e  T e i l n e h m e r  k ö n n e n  s i c h  d i e  Z w e i g e  m i t n e h m e n  u n d  e i n e  k l e i n e  
A u s s t e l l u n g  a u f b a u e n  ( v g l .  B a u s t e i n  „ G e h ö l z a u s s t e l l u n g “ ) .  D i e  
Z w e i g e  k ö n n e n  m i t  e i n e m  S c h i l d c h e n  v e r s e h e n  a u c h  g e t r o c k n e t  i n  
e i n e r  S c h a c h t e l  g u t  a u f b e w a h r t  w e r d e n .

• F ü r  d e n  K u r s l e i t e r  s t e h e n  k u r z e  S t e c k b r i e f e  z u r  V e r f ü g u n g  ( v g l .  
„ G e h ö l z s t e c k b r i e f e “ ) ,  d i e  z u s ä t z l i c h e  I n f o r m a t i o n e n  z u  d e n  P f l a n 
z e n  s o w i e  d e r e n  B e s o n d e r h e i t e n  e n t h a l t e n .  D i e s e  k ö n n e n  a l s  K ä r t 
c h e n  g e f a l t e t  i n  d e r  J a c k e n t a s c h e  m i t g e f u h r t  w e r d e n .  P f l a n z e n n a 
m e n  w e r d e n  l e i c h t e r  b e h a l t e n ,  w e n n  m a n  m i t  i h n e n  e t w a s  v e r b i n d e n  
k a n n .

1 0 1





. - K e n n e n le r n e n  u n d  V e r s te h e n

GEHÖLZSTECKBRIEFE

Für eine Reihe häufigerer Nadel- und Laubbäume sowie Sträucher aus 
Wald und Hecken, a u f die im Rahmen verschiedener Bausteine immer 
wieder zurückgegriffen wird, wurden Steckbriefe erstellt, die wichtige 
Informationen zu Bau und Biologie sowie verschiedene, auch ku lturh i
storische Besonderheiten zusammenfassen. Zu jeder Beschreibung ge
hören Zeichnungen von Früchten, Blättern und Zweigen im Winter.

I n f o r m a t i o n :  \Ju.cF^°k(L

WuchsO

e i n h ä u s i g :  m ä n n l i c h e  u n d  w e i b l i c h e  o d e r  z w i t t r i g e  B l ü t e n  b e f i n d e n
s i c h  a u f  e i n e m  B a u m

z w e i h ä u s i g :  m ä n n l i c h e  u n d  w e i b l i c h e  B l ü t e n  b e f i n d e n  s i c h  a n  v e r s c h i -  
d e n e n  B ä u m e n  ( d . h .  e s  g i b t  w e i b l i c h e  u n d  m ä n n l i c h e  
B ä u m e )



A b k ü r z u n g e n : 9 w e i b l i c h
& m ä n n l i c h

R L  N d s  3  = a l s  g e f ä h r d e t  e i n g e s t u f t e  P f l a n z e n a r t e n  i n  d e r  R o 
t e n  L i s t e  d e r  g e f ä h r d e t e n  F a r n -  u n d  B l ü t e n p f l a n z e n  
i n  N i e d e r s a c h s e n  u n d  B r e m e n  ( G A R V E ,  1 9 9 3 )

g e l b l .  = g e l b l i c h
a m e r i k .  = a m e r i k a n i s c h
e u r o p .  = e u r o p ä i s c h
r e l . r e l a t i v

T i p :  « V e r s c h i e d e n e  B a u s t e i n e  k ö n n e n  m i t  H i l f e  d i e s e r  S t e c k b r i e i V o r l a g e n
e r g ä n z t  o d e r  e r w e i t e r t  w e r d e n  (  S u c h a u f g a b e n ,  S t e c k s p i e l e  e t c ) .

•  V o n  d e n  S t e c k b r i e f e n  k ö n n e n  K a r t e i k a r t e n  e r s t e l l t  w e r d e n ,  i n d e m  
d i e  V o r l a g e n  a u f  f e s t e s  P a p i e r  k o p i e r t  w e r d e n .  E n t l a n g  d e r  g e s t r i 
c h e l t e n  L i n i e  a u s e i n a n d e r g e s c h n i t t e n  u n d  d a n n  z u r  H ä l f t e  a u f  P o s t 
k a r t e n g r ö ß e  g e f a l t e t  u n d  z u s a m m e n g e k l e b t  e r g e b e n  s i c h  f e s t e  
K ä r t c h e n ,  d i e  i n  j e d e  J a c k e n t a s c h e  p a s s e n  u n d  s o m i t  d i e  M ö g l i c h 
k e i t  b i e t e n ,  a u c h  i m  G e l ä n d e  s c h n e l l  a u f  e i n i g e  w i c h t i g e  I n f o r m a 
t i o n e n  z u  d e n  G e h ö l z e n  z u r ü c k g r e i f e n  z u  k ö n n e n

•  D i e  Z e i c h n u n g e n  k ö n n e n  a l s  V o r l a g e n  z u m  A u s m a l e n  o d e r  z u m  
E r s t e l l e n  e i g e n e r  S t e c k b r i e f e  d u r c h  d i e  K i n d e r  v e r w e n d e t  w e r d e n
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G e m e i n e  E s c h e
(.Fraxinus excelsior)

K

F:

K:

S.:

A.:

G e m e i n e  E s c h e

10-35 m
J F M A M J J A S O N D

Ölbaumgewächse einhäusig

großer Baum; Blätter kreuzweise gegenständig, bis 30 cm 
lang, unpaarig gefiedert, 9-13 Fiederblättchen; Blüten 
purpurn, in dichten Rispen ohne Blütenhüllen; Früchte 3-4 
cm lang, einsamige Nüßchen mit zungenförmigem Flügel, in 
hängenden Rispen; Knospen groß, schwarz, matt

Auwälder, Ufer fließender Gewässer, Straßen, Parks, 
krautreiche Laubmischwälder

Windbestäubung, Wind Verbreitung; Samen fliegen erst über 
den Winter hinweg bei starken Stürmen ab (—> werden somit 
über weitere Strecken tranportiert); Werkholz für Turngeräte, 
Skier, Möbel; bis 200 Jahre alt; der Überlieferung nach waren 
Speer des Achilles sowie Pfeile des Liebesgottes Eros aus 
Eschenholz; Saft der Esche in alter Fleilkunde zum Heilen 
von Beinbrüchen sowie als bewährtes Mittel gegen 
Schlangenbisse

R o t e r l e ,  S c h w a r z e r l e

R o t e r l e ,  S c h w a r z e r l e
(.Ainus glutinosa)

10-25 m I / / / / I
J F M A M J J A S O N D

F : B irkengewächse einhäusig

K: mittelgroßer bis großer Baum; Blätter wechselständig, 
verkehrt-eiförmig, an der Spitze oft etwas eingebuchtet; 
o'Tilüten in endständigen hängenden Kätzchen, £ Blüten in 
aufrechten kleinen Zapfen mit roten Narben unterhalb o 
Blüten; Fruchtzapfen erst grün, später schwarz; aus Zapfen 
austliegende Nüßchen mit schmalen Flügelrändem; 
Blattknospen gestielt, klebrig, violettbraun

S.: Bachränder, Brüche, feuchte Wälder

A.: Windbestäubung , Wind Verbreitung; Grundwasserzeiger; 
Tortbildner; stockausschlagfähig; Blüten schon im Winter zu 
sehen; Früchte verbleiben 2 Jahre am Zweig; Symbiose mit 
stickstoffixierenden Strahlenpilzen, deshalb Pionier auf 
nassen Böden; Dauerhaftigkeit des Holzes unter Wasser 
nahezu unbegrenzt; Holz wird an Luft rot (-» Name!) R o t e r l e ,  S c h w a r z e r l e



B e r g a h o r n
(A cer pseudoplatanus)

X

15-30 m V /A
J F M A M J J A S O N D

Ahomgewächse einhäusig

großer Baum; Blätter gegenständig, 5-lappig, 10-20 cm breit; 
Blüten gelbgrün, 5-zählig, in 5-15 cm langen hängenden 
Trauben, einseitig geflügelte Spaltfrucht (Nüßchen), deren 
Flügel einen spitzen Winkel bilden; Knospen grünlich; 
Blattnarben berühren sich kaum; Borke in Schuppen 
abblätternd

Schluchtwälder, feuchte Gebirgstäler, Alleen, 
Laubmischwälder

Insektenbestäubung (Bienenweide), Windverbreitung; blüht 
nach Laubaustritt; Werkholz, früher für Drechsler und 
Schnitzer, heute in der Möbelindustrie; forstlich überall 
eingebracht, insbesondere auf den Auenstandorten; wird bis 
500 Jahre alt; Zuckerlieferant (Blutungssaft), Eichhörnchen 
nagen Stamm an, um an süßen Saft zu kommen; große 
Fähigkeit zur Selbstaussaat; Samen lassen sich spalten und 
auf die Nase kleben

S p i t z a h o r n
(A cer p la tanoides)

10-25 m V/A
J F M A M J J A S O N D

Ahomgewächse ein(zwei)häusig

großer Baum; Blätter gegenständig, 10-18 cm breit, 5-7 
Lappen, diese zugespitzt; junge Blattstiele, Rippen und junge 
Zweige milchführend; Blüten gelbgrün, ftinfzählig, in 
aufrechten Scheindolden; einseitig geflügelte Spaltfrüchte 
(Nüßchen), deren Flügel einen stumpfen Winkel bilden, 
Borke fein längsrissig; Knospen rotbraun, Blattnarben 
berühren sich deutlich

Auwälder, feuchte nährstoffreiche Laubwälder, Alleen, Parks

Insektenbestäubung (Bienenweide —» Honig!),
Wind Verbreitung; wird bis 150 Jahre alt; blüht kurz vor 
Laubaustritt; relativ unempfindlich gegenüber 
Luftverschmutzung

S p i t z a h o r n

N/

S p i t z a h o r n



F e l d a h o r n ,  M a ß h o l d e r
(A cer cam pestre)

F e l d a h o r n ,  M a ß h o l d e r

3-15 m L___ Z 2 2 __________]
J F M A M J J A S O N D

F: Ahomgewächse zwei(ein)häusig

K: kleiner bis mittelgroßer Baum; Blätter gegenständig, eher 
klein, (3-)5-lappig, stumpf, jung weichhaarig jung in 
Blattstiel und Blattrippen mit Michsaft; Blüten grünlich, in 
aufrechten, mit (selten auch nach) Laubausbruch 
erscheinenden Doldentrauben; Spaltfrüchte (Nüßchen), deren 
Flügel waagerecht abstehen, in hängenden doldig-traubigen 
Fruchtständen; Rinde älterer Zweige auffallend korkig

S.: Ränder von Laubwäldern, Gebüsche, Parks, oft als Hecke

A.: Insektenbestäubung (Bienenweide, Honig), Windverbreitung; 
ursprüngliche Bedeutung als Lieferant für Drechselholz, heute 
vor allem als Windschutzhecke (läßt sich gut zu Hecken 
schneiden) und als Vogelschutzgehölz; von den Ahomarten 
einzige wirklich „einheimische“ Art

X

Gemeine Roßkastanie

G e m e i n e  R o ß k a s t a n i e
(Aesculus hippocastanum )

15-20 m [ ____ Y // /X _____________J
J F M A M J J A S O N D

F; Roßkastaniengewächse einhäusig

K: mittelgroßer Baum; Blätter gegenständig, gefingert, mit 5-7 
sitzenden Teilblättchen; Blüten weiß, mit gelben, später roten 
Flecken in aufrechten, bis 20 cm hohen Rispen („Kerzen“); 
Früchte rotbraun, mit grauweißem „Nabelfleck“, zu 2-3 in 
grüner stacheliger mit 2-3 Fächern aufspringender Kapsel; 
Knospen dick, klebrig, braun; Schuppenborke

S.: Heimat: östliche Balkanländer (Schluchtwälder) 
Straßenränder, Parks, Gärten

A.: Insektenbestäubung (Hummeln); gegen stärkere
Luftverschmutzung und Streusalz empfindlich; Samen mit 
sehr hohem Nährwert wurden früher dem Futter schwer 
atmender Pferde beigemischt (-»Name!); findet als 
Heilmittel in Homöopathie Verwendung; Kastanien 
besonders unreif schwach giftig (Erbrechen, Durchfall)

F e l d a h o r n ,  M a ß h o l d e r

0
Gemeine Roßkastanie



B r o m b e e r e
(.R ubusfruticosus aggr.)

0,5-2 m V//X
J F M A M J J A S O N D

F: Rosengewächse einhäusig

K: stacheliger niedriger Strauch; Blätter wechselständig, 3-7- 
zählig gefiedert, gesägt, Blattstiel und Adern auf 
Blattunterseite mit Stacheln; Blüten weiß oder rosa, 5-zählig; 
Sammelfrucht aus kugeligen schwarzglänzenden 
Steinfrüchten bestehend, die sich mit Blütenboden ablöst; 
Zweige aufrecht, bogig oder niederliegend

S.: Hecken, Waldunterwuchs, Schläge, Feldränder

A.: Insektenbestäubung, Tierverbreitung; Strauch bildet im 1. 
Jahr sterile Langtriebe, die im 2. Jahr Blüten tragen und nach 
dem Fruchten absterben; in Heilkunde Tee aus Blättern 
entzündungshemmend, Früchte zur Steigerung der 
Abwehrkräfte; formenreiche Sammelart, einzelne Arten 
können oft nur vom Spezialisten unterschieden werden

X

H i m b e e r e
(Rubus idaeus)

0,5-1,5 m V/X
J F M A M J J A S O N D

F; Rosengewächse einhäusig

K: kleiner Strauch; Blätter wechselständig, 3-7-zählig gefiedert, 
Endblättchen lang gestielt, Blattunterseite weißfilzig, 
stachellos; Blüten reinweiß, fünfzählig; Sammelfrucht setzt 
sich aus roten kleinen samtigen Steinfrüchten zusammen, 
löst sich leicht vom Fruchtboden; Zweige mit kleinen 
weichen Stacheln oder stacheligen Höckern, aufrecht, später 
überhängend

S.: Waldlichtungen, Kahlschläge, Waldwege

A.: Insektenbestäubung (Bienen- und Hummel weide),
Tierverbreitung; Langtriebe aus Wurzelstock austreibend, 
tragen im 2. Jahr Blüten und sterben nach der Fruchtreife ab; 
Blätter als Heiltee, harntreibend; Nitrifizierungszeiger; 
Züchtung zahlreicher Kultursorten

H i m b e e r e



L ä r c h e
(.Larix spec.)

3CM0 m 1 I
J F M A M J J A S O N D

F: Kiefemgewächse einhäusig

K: sommergrüner Nadelbaum; Nadeln weich, beiderseits 
hellgrün, in Büscheln zu 3(M0, an jungen Langtrieben 
einzeln stehend, im Flerbst goldgelb und abfallend, 
Kurztriebe knospenähnlich verbleibend; c? Blüten in 
rötlichgelben abwärtsgerichteten kugeligen Kätzchen,
9 Blüten in aufrechten rötlichen Zäpfchen; Zapfen klein, 
hellbraun, aufrecht, nach Ausiliegen der Samen jahrelang am 
Baum verbleibend; Borke kiefemartig rissig

S.: Wälder, Gärten, Parks

A.: Windbestäubung, Wind- und Ameisenverbreitung; Samen 
fliegen im Frühjahr aus; bis 400 Jahre alt werdend; zwei 
vorkommende Arten sind die Europäische Lärche (Heimat 
Zentralalpen) und die Japanische Lärche (Heimat Japan)

L ä r c h e
X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S c h w a r z k i e f e r ,  S c h w a r z f o h r e
(Pinus n igra)

10-30 m K //I  I
J F M A M J J A S O N D

F. Kiefemgewächse einhäusig

K: immergrüner Nadelbaum; Nadeln zu 2, derb, kaum gedreht, 
8-15 cm lang, beiderseits grün, an der Spitze gelblich;
Blüten in aufrechten, gehäuft stehenden gelben Kätzchen, 9 
Blüten in rötlichen, meist paarweise am Ende der 
diesjährigen Langtriebe stehenden Zäpfchen; Zapfen eikegel
förmig, hellbraun, etwa 8 cm lang, nach Ausflug der Samen 
als Ganzes abfallend; Borke tiefrissig, äußerlich schwarz
grau

S: Heimat: Südosteuropa, Park- und Forstgehölz

A.: Wmdbestäubung, Windverbreitung; Same reift im Herbst des 
2. Jahres, fliegt im April des 3. Jahres aus; industriefest; im 
Gegensatz zur Waldkiefer ohne Spiegelrinde; wird 500 - 600 
Jahre alt

S chw arzk ie fe r, S chw arzföhre

L ä r c h e

S chw arzk ie fe r, S chw arzföhre



F i c h t e ,  R o t t a n n e
(Picea abies)

bis 50 m ~Y77X~
J F M A M J J A S O N D

X

F: Kiefemgewächse einhäusig

K: immergrüner Nadelbaum; Nadeln spitz, glänzend grün, steif, 
oft säbelförmig, auf einem Stielchen (Nadelkissen) sitzend, 
das beim Abfallen der Nadeln zurückbleibt, Zweige dann 
rauh wie eine Reibe; Krone immer spitz auslaufend; o'r 
Blüten in erdbeerähnlichen Kätzchen, 9 Blüten in aufrechten 
endständigen roten oder grünen Zapfen; reife Zapfen braun, 
walzenförmig, 10-15 cm lang, hängend, nach Ausfliegen der 
Samen als Ganzes abfallend; Borke in Schuppen abblättemd

S.: höheres Bergland, im Flachland in großem Umfang forstlich 
eingebracht

A.:

Fichte, Rottanne

Windbestäubung, Windverbreitung; Rinde gerbstofthaltig; 
unser typischer Weihnachtsbaum; aus weißem Holz wird 
Zellulose für Papier und Kunstseide gewonnen; Holz für 
Bauzwecke; flache Wurzeln; in der Heilkunde als Badezusatz 
durchblutungsfördemd, lindert Verkrampfungen und 
Schmerzen; wird bis 1000 Jahre alt_____________________

W e y m o u t h k i e f e r ,  S t r o b e
(Pinus strobus)

20-40 m I Y/A I
J F M A M J J A S O N D

F; Kiefemgewächse einhäusig

K: immergrüner Nadelbaum; Nadeln in Büscheln zu 5, 5-10 cm 
lang, dünn, weich, geradegestreckt, innere Flächen mit 
bläulichen Längsstreifen; 3  Blüten in blaßgelben Kätzchen, 9 
Blüten in bläulichgrünen, gestielten schlank-walzenförmigen 
Zäpfchen; reife Zapfen zu 1-3, schmal, bis 15 cm lang, 
hängend, nach Ausfliegen der Samen als Ganzes abfallend

S: Heimat: Nordamerika, Gärten, Parkanlagen, Wälder

A.: Windbestäubung, Windverbreitung; Zapfen im 1. Jahr 
aufrecht, im 2. Herbst hängend, oft reichlich mit Harz 
überzogen; frostunempfindlich; mächtige Pfahlwurzel; 1705 
durch den Engländer Lord Weymouth nach Europa gebracht; 
oft von der Pilzkrankheit Blasenrost befallen

W e y m o u t h k i e f e r ,  S t r o b e W e y m o u t h k i e f e r ,  S t r o b e



F a u l b a u m ,  P u l v e r h o l z
(Frangula a lnus)

F a u l  b ä u m ,  P u l v e r h o l z

1-4(7)m
J F M A M J J A S O N D

F: Kreuzdomgewächse einhäusig

K: Großstrauch oder kleiner Baum; Blätter wechselständig, 
ganzrandig, eirundlich-oval; Blüten stemchenartig, bis zu 5 
in blattachselständigen lockeren Büscheln; 1-3-kemige 
Steinfrüchte (erst grün, rot, reif schwarz); Rinde grau mit 
weißen Pusteln (Korkwarzen)

S.: Erlenbrüche, Birkenmoore, Weidengebüsche, lichte Eichen- 
und Kiefernwälder, Pionier in Heiden und Heidemooren

A. . Insekten- und Selbstbestäubung; Vogelverbreitung, Früchte 
ungenießbar, drastisch abführend wirkend (Leibschmerzen); 
Tee aus Rinde mildes Abführmittel, Rinde muß aber 1 Jahr 
lagert oder auf 100 °C erhitzt werden, da sie giftiges Ferment 
enthält, das zu starkem Erbrechen führt; Futterpflanze für 
Raupen des Zitronenfalters; Holz früher zur Herstellung von 
Schießpulverkohle (—» Name!) und Schustemägeln; über 60 
Jahre alt werdend

X

W a l d k i e f e r ,  F ö h r e
(Pinus sy lvestr is)

bis 40(50) m K /J
J F M A M J J A S O N D

F: Kiefemgewächse einhäusig

K: immergrüner Nadelbaum; Nadeln in Bündeln zu 2; tf Blüten 
in eiförmigen Kätzchen am Grund diesjähriger Langtriebe, $> 
Blüten rötlich, in gestielten Zäpfchen an der Spitze 
diesjähriger Langtriebe, meist paarweise; Zapfen 
(„Kienäpfel“) deutlich gestielt, zuerst grün, reif grau-braun, 
eiförmig-kegelig; nach Ausfliegen der Samen als Ganzes 
abfallend; Samen von Flügeln zangenartig umfaßt; Rinde im 
oberen Stammbereich rötlich (Spiegelrinde); Schuppenborke;

S: Pioniergehölz, Moore, Heiden, Dünen

A: Windbestäubung, Windverbreitung; geflügelte Samen fliegen 
im 3. Frühjahr aus; mit langer Pfahlwurzel; Nadeln 3 Jahre 
bleibend; bis 500 Jahre alt

W a l d k i e f e r ,  F ö h r e

F a u l b a u m ,  P u l v e r h o l z

W a l d k i e f e r ,  F ö h r e



E b e r e s c h e ,  V o g e l b e e r e
(Sorbus aucuparia)

X
E b e r e s c h e ,  V o g e l b e e r e

5-15 m K / y l
J F M A M J J A S O N D

Rosengewächse einhäusig

mittelgroßer Baum; Blätter wechselständig, aus kleinen 
Einzelblättchen unpaarig zusammengesetzt, gesägt; Blüten in 
schirmförmig zusammengesetzten Trugdolden, unangenehm 
riechend; orangerote „Beeren“ kleine dreisamige 
Apfelfrüchte, in hängenden Trugdolden noch nach Laubfall 
sichtbar; Rinde glatt, gelblich-grau; in hohem Alter 
schwärzlich-graue längsrissige Borke

lichte Laub- und Nadelwälder, Waldränder, Heide, Parks und 
Gärten

Insektenbestäubung (gute Bienen weide); Tierverbreitung, 
Früchte bitter, mit viel Vit. C, können nach dem ersten Frost 
geerntet, mit wenig Wasser gekocht, durch ein Sieb gegeben 
und mit Zucker und Weißwein zu Marmelade dickgekocht 
werden; frischer Fruchtsaft harntreibend, abführend; bis 80, 
selten bis 120 Jahre alt werdend; frische Früchte schwach 
giftig

E i b e
(Taxus baccata)

E i b e

2-15 m _______ V/ / \ _____________]
J F M A M J J A S O N D

F: Eibengewächse zweihäusig

K: immergrüner Nadelbaum; z.T. strauchartig; Nadeln weich, 
oberseits glänzend dunkel-, unterseits mattgrün mit 2 Längs
streifen, Nadeln scheinbar 2-zeilig stehend, cf Blüten in 
gelben kugeligen Kätzchen, £ Blüten knospenähnlich, grün, 
auf der Unterseite der Zweige; Scheinbeeren mit roter 
fleischiger Hülle, umgibt kleines Nüßchen; Rinde rotbraun

S: Friedhöfe, Parks, (Gebirgs-)wälder,

A: Windbestäubung, Vogel Verbreitung; roter Fruchtbecher 
süßlich; Samen, Holz, Rinde und Blätter für Warmblüter 
(u.a. Menschen, Pferde!) giftig, Erbrechen, Bewußtlosigkeit, 
Herzrasen mit Todesfolge möglich, für Wild jedoch nicht 
giftig; langsam wüchsig, bis 1000 Jahre alt werdend; 
wert volles Werk- und Schnitzholz, wurde früher für die 
Herstellung von Bogen und Lanzen genutzt; RL Nds. 3 E i b e



W a r z e n - ,  S a n d - ,  H ä n g e b i r k e
(.Betula pen du la)

10-20 m Y/A__________
J F M A M J J A S O N D

F: Birkengewächse einhäusig

K: mittelgroßer bis großer Baum; Blätter wechselständig, 
dreieckig oder eirautenförmig,gesägt, kahl; Blüten in 
Kätzchen, (^bereits im Herbst des Vorjahres, bräunlich, 
hängend, 9 im Frühjahr, grün, aufrecht, später hängend; reife 
9 Kätzchen im Herbst unter Zurücklassung der Spindel in 
Fruchtschuppen und geflügelte Nüßchen zerfallend; junge 
Zweige warzig rauh; Rinde in Querbändem abschilfemd, im 
Alter am Fuß dicke rissige Borke bildend

S.: lichte Laub- und Nadelwälder, Moore, Heiden

A.: Windbestäubung; Windverbreitung; Tee aus Blättern mit 
harntreibender, blutreinigender Wirkung; Birkensaft als Haar
wasser; gegen Sommersprossen; bei Zahnfleischentzündun
gen; 100 (-120) Jahre; aus Zweigen werden Reisigbesen 
gebunden

W a r z e n - ,  S a n d - ,  H ä n g e b i r k e
X

M o o r b i r k e ,  B r u c h b i r k e
(Betula pubescens)

5-20 m Y/A
J F M A M J J A S O N D

F: Birkengewächse einhäusig

K: mittelgroßer bis großer Baum; Blätter wechselständig, 
dreieckig, eirautenförmig, gesägt, unterseits jung flaumig 
behaart, später nur noch Achselbärte; Blüten in Kätzchen, cf 
bereits im Herbst des Vorjahres, bräunlich, hängend, 9 im 
Frühjahr, grün, aufrecht, später hängend; reife 9 Kätzchen im 
Herbst unter Zurücklassung der Spindel in Fruchtschuppen 
und geflügelte Nüßchen zerfallend; junge Zweige flaumig 
behaart; Rinde in Querbändem abschilfemd; keine oder sehr 
späte Borkenbildung

S: Moor- und Bruchwälder, nährstoffarm, braucht anhaltend 
nassen Boden

A.: Windbestäubung; Wind Verbreitung; Blätter milder als 
Sandbirke (-» Wildverbiß); Bastarde mit Sandbirke häufig

M o o r b i r k e ,  B r u c h b i r k e

W a r z e n - ,  S a n d - ,  H ä n g e b i r k e

M o o r b i r k e ,  B r u c h b i r k e



S c h l e h e ,  S c h w a r z d o r n
(Prunus spinosa)

1-3 m
J F M A M J J A S O N D

F: Rosengewächse einhäusig

K: dorniger mittelgroßer Strauch; Blätter wechselständig, scharf 
gesägt, breit-lanzettlich; Blüten weiß, 5 Blütenblätter, 
Staubbeutel gelb oder rot, kurz vor Laubausbruch erscheinend 
und die Zweige dicht überziehend; etwa kirschengroße 
kugelige schwarzblaue Steinfrüchte; Rinde schwarz 
(->Name!)

S.: Hecken, Wald- und Wegränder, Lesesteinhaufen

A.: Insektenbestäubung (Bienenweide), Vogelverbreitung;
Früchte nach Frost eßbar, sehr sauer, für die Likör- und 
Geleeherstellung empfehlenswert; hartes Holz für 
Drechselarbeiten; Vogelschutzgehölz; in der Volksmedizin 
finden Blätter, Blüten und Früchte bei Verdauungsschwäche 
und anderen Stoffwechselkrankheiten Verwendung; 
Schlehenblüten als unschädliches zuverlässiges Abführmittel

X

H a s e l
(C orylus avellana)

2-6 m F | /  f / / I _______________ □
J F M A M J J A S O N D

F: Haselgewächse einhäusig

K. buschiger Mittel- oder Großstrauch, selten kleiner Baum; 
Blätter wechselständig, doppelt gesägt, mit herzförmigem 
Grund, Blattstiel kurz, behaart; o Blüten in gelben 3-8 cm 
langen hängenden Kätzchen (schon im Winter zu sehen),
£ Blüten knospenförmig, unauffällig, mit roten Narben 
(erscheinen vor Blättern); Nuß in becherförmiger, am Rand 
zerschlitzter Hülle; Äste braun-grau mit hellen Korkwarzen

S. . lichte Laubwälder, Hecken, Waldränder

A.: Windbestäubung, Tierverbreitung; industriefest; selbststeril, 
deshalb nur Anlagen aus mehreren Büschen ertragssicher; Y- 
förmige Zweige als Wünschelruten; Spazierstöcke aus zähem 
Holz; Bedeutung in Mythologie und Sage, unter dem 
Haselstrauch lebt der sogenannte Haselwurm, eine Schlange

S c h l e h e ,  S c h w a r z d o r n

H a s e l



W i n t e r l i n d e
(Tilia corda ta)

X

10-25 m I / / / 1
J F M A M J J A S O N D

Lindengewächse einhäusig

großer Baum; Blätter wechselständig, schief-herzförmig, 3-4 
cm breit, zweizeilig gestellt, unterseits mit braunen Haaren in 
den Aderwinkeln (Achselbärte); Blüten gelblich, zu 5-11 in 
hängenden Scheindolden mit je einem Flugblatt; Früchte 
einsamige Nüßchen, rundlich, mit 2-3 undeutlichen 
Längsrippen, zu mehreren mit einem Flugblatt

Laubwälder, Straßen,

Insektenbestäubung (Bienenweide -» Honig);
Wind Verbreitung, weiches Holz als Schnitzholz, sonst nur für 
Papier- oder Zündholzherstellung; Lindenblütentee bei 
Erkältungskrankheiten; Streusalz- und luftverunreinigungs- 
empfmdlich; lange Fasern der Rinde zur Herstellung von 
Matten und Tauen (Rußland); Linde bei den Germanen als 
Beschützerin von Haus und Herd, deshalb viel auf Höfen, 
Dorfplätzen oder sonstigen markanten Plätzen gepflanzt: 
bastardiert mit S o m m e r l i n d e ___________

H ü l s e ,  S t e c h p a l m e
(Ilex aquifolium )

1-6(10) m 1________ \ 7 / A______________
J F M A M J J A S O N D

F: Stechpalmengewächse zweihäusig

K: immergrüner Strauch oder kleiner Baum; Blätter
wechselständig, ledrig, dornig gezähnt, obere Blätter vielfach 
ungezähnt; Blüten klein, weiß, meist vierzählig, einzeln oder 
zu mehreren vereint in Blattachseln stehend; Früchte 
korallenrote erbsengroße Steinfrüchte mit 4-5 einsamigen 
Steinkemen

S.: Unterholz Laubwälder, Anlagen, Gärten

A.: Insektenbestäubung (Bienenweide),Vogelverbreitung; 
Steinfrüchte giftig, Verzehr führt zu Erbrechen, Durchfall 
oder Leibschmerzen; hartes Holz für Drechselarbeiten; 
schattenliebend; wird bis 300 Jahre alt

S t e c h p a l m e ,  H ü l s e S t e c h p a l m e ,  H ü l s e



H a i n b u c h e ,  W e i ß b u c h e
(Carpinus betu lus)

Hainbuche, Weißbuche

5-20 m 1 / / / 1

J F M A M J J A S O N D

F: Haselgewächse einhäusig

K: mittelgroßer Baum, oft durch Stockausschläge strauchartig; 
Blätter wechselständig, doppelt gesägt, faltig, streng 2-zeilig 
gestellt; Blüten in Kätzchen, (A)is 4 cm, zu mehreren 
hängend, p bis zu 2 cm lang, hängend, mit roten Narben; 
Früchte (1-sämige Nüßchen), hart, gerippt, in lockeren 
hängenden Kätzchen, Frucht mit 3-lappigem Fruchtblatt; 
Stamm glatt, silbergrau mit netzartiger Musterung und 
Längs Wülsten

S.: feuchte Laubmischwälder, Hecken, Waldränder

A.: Windbestäubung, Tierverbreitung; oft drehwüchsig; Blüten 
etwa gleichzeitig mit den Blättern erscheinend; Holz weiß (—>■ 
Name!), hart, gut für F)rechselarbeiten; an feuchten 
Standorten durch Befall mit Pilzen und Algen helle Fleckung, 
die dem Stamm krätziges Aussehen geben

X

R o t b u c h e
(Fagus sy lva tica )

15-30 m I \//A I
J F M A M J J A S O N D

F: Buchengewächse einhäusig

K: großer Baum; Blätter wechselständig, eiförmig, gewimpert, 
am Rand leicht gewellt, ganzrandig, 2-zeilig gestellt; 
d* Blüten in kugeligen langgestielten Büscheln, £ Blüten 
paarweise in aufrechten Köpfchen mit rötlichen Narben; 
Buchecker (Nüßchen), scharf dreikantig, zu 2-3 in 4-klap- 
pigem stacheligen Fruchtbecher; Knospen braun, 
langgestreckt, spitz; Stamm glatt, silbergrau

S.: Wälder, Parks, Straßen

A.: Windbestäubung, Tierverbreitung; Tiefwurzler; Holz rötlich 
(-» Name!); guter Humusbereiter; wertvolles Werkholz 
(Möbel, Spielzeug, Eisstöcke); aus der Rinde wurden 
Buchenstäbe hergestellt, in die die Runen eingeritzt wurden 
(-» Buchstaben); Zierform mit roten Blättern („Blutbuche“); 
bis 300 Jahre alt werdend; Bucheckern beliebtes Vogelfutter R o t b u c h e



Z i t t e r p a p p e l ,  A s p e ,  E s p e
(Populus trémula)

Z i t t e r p a p p e l ,  E s p e ,  A s p e

5-20 m I .________________ ]
J F M A M J J A S O N D

F: Weidengewächse zweihäusig

K: mittelgroßer bis großer Baum; Blätter wechselständig,
eiförmig bis kreisrund, grob und unregelmäßig gezähnt, kahl; 
Blattstiele auffallend lang (4-6 cm), seitlich plattgedrückt; 
Blüten in dicken hängenden grauzottigen Kätzchen mit roten 
Staubbeuteln bzw. Narben; Kapselfrüchte in traubenartigen 
hängenden Fruchtständen, enthalten runde gelbliche Nüßchen 
mit wolligem Haarschopf

S.: lichte Wälder, Hecken, Waldränder, stark belichtete
Gebüsche, vorzugeweise auf feuchten nährstoffreichen Böden

A.: Windbestäubung, Windverbreitung; recht industriefest; durch 
seitlich plattgedrückte Blattstiele bewegen sich Blätter schon 
beim leisesten Windzug (—» Name!); leicht zersetzliche 
Bodenstreu wirkt bodenverbessemd; Holz für Papier- und 
Zündholzindustrie; Höchstalter etwa 100 Jahre

X

S chw arzpappel-Bastarde

S c h w a r z p a p p e l  u n d  i h r e  B a s t a r d e
(Populus n igra)

15-30 m V/A
J F M A M J J A S O N D

F: Weidengewächse zweihäusig

K: mittelgroße bis große Bäume; Blätter wechselständig, rund
lich-dreieckig bis fast ganz dreieckig, Rand hell durch
scheinend; d Blüten in walzlichen hängenden Kätzchen (rote 
Staubbeutel), £ Blüten in schlanken hängenden Kätzchen mit 
gelbl. Narben; Kapselfrüchte in traubigen hängen-den 
Fruchtständen, Nüßchen mit weißem wolligem Haar-schopf; 
Knospen spiralig, beim Autbrechen balsamisch duftend

S.: Auwälder, Fluß- und Bachufer, Allee- und Parkbaum

A.: Windbestäubung , Windverbreitung; Schwarzpappel durch 
Pilzkrankheit und Bastardisierung mit amerik. Pappelarten 
vom Aussterben bedroht (RL Nds. 3); Bastarde seit etwa 
1700 zwischen europ. und amerik. Arten (P. euroamericana)', 
Bastarde häufig forstlich ausgebracht (schnellwüchsig); rel. 
weiches Holz für Kisten und Schachteln

Z i t t e r p a p p e l ,  E s p e ,  A s p e

Schw arzpappel-Bastarde



S t i e l e i c h e ,  S o m m e r e i c h e
(Quercus robur)

Stieleiche, Sommereiche
X  ----------------------------------------

20-40 m ~V77\
J F M A M J J A S O N D

Buchengewächse einhäusig

großer Baum; Blätter wechselständig, kurzgestielt, mit 4-5 
abgerundeten, ganzrandigen Lappen, Blattgrund geöhrt, 
Nerven enden in Aus- und Einbuchtungen, (f Blüten in 
lockeren hängenden Kätzchen, gelbgrün, $ Blüten 
knöpfchenförmig , rot, zu 2-5 auf gemeinsamem langen Stiel; 
Eicheln (Nüsse) in Fmchtbechem, gestielt; Borke im Alter 
tief längsrissig

Laubmischwälder, Parks, an Straßen, Wegen und Weiden

Windbestäubung; Tierverbreitung (Eichelhäher, Mäuse); 
wertvoller Nutzbaum (Bauholz, Eichelmasten als Tierfutter, 
gerbstoffreiche Rinde für Ledergerberei); 500 bis 800 (1200) 
Jahre alt; Bastarde mit Traubeneiche häufig; geröstete 
gemahlene Eicheln als Kaffee-Ersatz; in der Mythologie gilt 
Eiche als Lebensbaum, der mit Krone in den Himmel, mit 
Wurzeln in die Unterwelt reicht; Galläpfel durch Gallwespen 
häufig_____________________________________________

»
T  r a u b e n e i c h e , W i n t e r e i c h e

(Quercus p e tra ea )

15-40 m Y//X I
J F M A M J J A S O N D

F: Buchengewächse einhäusig

K: großer Baum; Blätter wechselständig, regelmäßig gelappt (5- 
7 Lappen), Blattgrund keilförmig; Blattnerven enden nur in 
Ausbuchtungen; <f Blüten gelbgrün, in lockeren hängenden 
Kätzchen, $> Blüten rot, sitzend oder kurz gestielt und daher 
dichtgedrängt; Borke im Alter tief längsrissig; Eicheln 
(Nüsse) in Fmchtbechem, dicht gedrängt und ungestielt

S: Laubmischwälder, Parks, Gärten, scheut Grund- und 
Stauwasser

A: Windbestäubung; Tierverbreitung (Eichelhäher, Mäuse); 
wertvoller Nutzbaum (Funierholz, Gerbrindengewinnung für 
Ledergerberei); wird mehr als 700 Jahre alt; Bastarde mit 
Stieleiche häufig

Traubeneiche, W in te re iche

Stieleiche, Sommereiche

Traubene iche, W in te re iche



W e i ß t a n n e ,  E d e l t a n n e
(A bies a lba)

n\
30-50 m V/A

J F M A M J J A S O N D

F: Kiefemgewächse einhäusig

K: immergrüner Nadelbaum; Nadeln einzeln, an der Spitze 
eingekerbt, flach, gedreht, unterseits mit 2 weißlichen 
Längsstreifen, bei Zerreiben aromatisch duftend, mit 
scheibenartig verbreiterten grünen Stielchen, die mit den 
Nadeln abfallen, Zweige dann glatt; Nadeln scheinbar 2-zeilig 
angeordnet; cf Blüten in gelben, zylindrischen, dicht 
gedrängten Kätzchen, p Blüten in bleichgrünen, aufrechten 
nicht endständigen Zäpfchen, meist nur in der Wipfelregion; 
Zapfen aufrecht, walzlich, Deckschuppen länger als 
Fruchtschuppen, Schuppen einzeln abfallend, Spindel 
bleibend; Krone im Alter abgeplattet; Tafelborke

S.: Wälder des Berglandes

X

W e i ß t a n n e ,  E d e l t a n n e

A.: Windbestäubung, Windverbreitung; Zapfen zerfallen im 
Oktober, Tannenzapfen sind auf dem Boden nicht zu finden!, 
wertvolles Bauholz; Tiefwurzler; über 500 Jahre alt werdend; 
Nadeln 8-11 Jahre bleibend

D o u g l a s i e
(Pseudotsuga m enziesii)

20^40 m i I / / /J  I
J F M A M J J A S O N D

F: Kiefemgewächse einhäusig

K: immergrüner Nadelbaum; Nadeln einzeln stehend, flach, 
zugespitzt, aber nicht stechend, beim Zerreiben nach 
Orangenschale duftend, unterseits mit 2 weißlichen 
Längsstreifen; Nadeln scheinbar 2-zeilig stehend; Blattnarben 
rundlich, etwas vorstehend; cf Blüten in gelben Kätzchen, p 
Blüten in rötlichen, aufrechten, endständigen Zäpfchen; 
Zapfen hängend, braun, 5-10 cmlang, mit auffälligen 
dreispitzigen Deckschuppen, die die Fruchtschuppen weit 
überragen, als Ganzes nach Samenausflug abfallend

S: Heimat: Nordamerika, Zier- und Forstbaum

A.: Windbestäubung, Wind Verbreitung; Samen fliegen im 
Oktober und November aus: in Europa winterhart; 
schattenfest; Flachwurzler

D o u g l a s i e

W e i ß t a n n e ,  E d e l t a n n e

D o u g l a s i e



W o l l i g e r  S c h n e e b a l l
( Viburnum lantana)

X

2 4  m v/A ~ ~
J F M A M J J A S O N D

F: Geißblattgewächse einhäusig

K: Mittel- bis Großstrauch; Blätter gegenständig, kurz gestielt, 
dicklich, gekerbt-gesägt, unterseits und am Stiel dicht 
graufilzig, oberseits runzlig, sich beiderseits rauh anfühlend; 
Blüten weiß, 5-zählig, in dichten, gewölbten, endständigen 
Trugdolden, wohlriechend, Steinfrüchte aufrecht, eiförmig, 
erst rot, dann schwarz, in doldenartigen Fruchtständen; 
Knospen groß, unbeschuppt, zierlich gefaltete Blätter oder 
Blütenstänne erkennen lassend; Trieb und Knospen gelb- 
graufilzig

S.: Gebüsche, Waldränder, lichte Laubwälder des Hügellandes, 
kalkliebend

A.:

W o l l i g e r  S c h n e e b a l l

Insekten- und Selbstbestäubung (Bienenweide) 
Vogelverbreitung; Früchte schwach giftig (Erbrechen, 
Durchfall); lange biegsame Zweige wurden früher oft als 
Bindematerial geschnitten

G e m e i n e r  S c h n e e b a l l
( Viburnum opulus)

G em einer Schneeball

1,5-4 m v / x  —
J F M A M J J A S O N D

F; Geißblattgewächse einhäusig

K: Großstrauch; Blätter gegenständig, 3(-5)-lappig, unterseits 
behaart, Blattstiel oberseits rinnig, mit großen Drüsen, am 
Stielgrund mit borstenförmigen Nebenblättchen; Blüten 
weiß, 5-zählig, in lockeren schirmförmigen endständigen 
Trugdolden, Randblüten auffallend groß, unfruchtbar; 1- 
samige Steinfrüchte erbsengroß, rundlich-eiförmig, glänzend 
rot, in doldenartigen Fruchtständen;

S.: Laubwälder, Waldränder, Bach- und Flußufer, Hecken

A.: Insekten- (Fliegen) und Selbstbestäubung, Vogelverbreitung; 
aber nur von Vögeln gefressen, wenn nichts Besseres 
vorhanden; Früchte schwach giftig (Erbrechen, Durchfall); 
Feuchtezeiger; Vermehrung durch Stockausschlag und 
Wurzelbrut bedeutend; auffällig anfällig gegenüber 
Insektenfraß und Blattlausbefall

W o l l i g e r  S c h n e e b a l l

G em einer Schneeball



Eingriffliger Weißdorn
( C ra ta e g u s  m on o g yn a )

X
Eingriffliger Weißdorn

2-5(10) m ____________ J2L__________]
J F M A M J J A S O N D

F: Rosengewächse einhäusig

K: dorniger Mittel- bis Großstrauch, mitunter kleiner Baum; 
Blätter wechselständig, meist tief eingeschnitten, 5-7 
Lappen, Blattgrund gestutzt, Nebenblättchen oft sehr groß, 
Blattstiel behaart; Blüten reinweiß, mit 1 Griffel, 5 
Blütenblättem, in aufrechten Trugdolden; blutrote, mehlige, 
eiförmige Steinfrüchte (Apfelfrüchte) mit 1 (selten 2) 
Kem(en), am Scheitel vertieft und 1 Griffel sichtbar

S. : Gebüsche, Waldränder, Flecken, Parks

A .: Insektenbestäubung, Vogel Verbreitung; Früchte mehlig, aber 
eßbar, da sehr pektinhaltig, lassen sie sich sehr gut zu Gelee, 
Marmeladen, insbesondere in Mischung mit Himbeeren 
verarbeiten; Heilpflanze (Herzmittel, Bluthochdruck); 
geröstete Kerne wurden früher als Kaffee-Ersatz, Blätter als 
Tabakersatz genutzt; aus den Mehlbeeren wurden Brote 
gebacken; Vogelschutzgehölz

G e m e in e r  W e iß d o r n

Gemeiner Weißdorn
0C ra ta e g u s  la ev ig a ta )

2-10 m YA
J F M A M J J A S O N D

F: Rosengewächse einhäusig

K: dorniger Mittel- bis Großstrauch, mitunter kleiner Baum; 
Blätter wechselständig, schwach gelappt (3-5 Lappen), 
Blattgrund keilförmig, mit Nebenblättchen; Blattstiel glatt; 
Blüten weiß oder rosa, mit 2 Griffeln, 5 Blütenblättem, in 
aufrechten Trugdolden; blutrote eiförmige Apfelfrüchte mit 
2-3 Kernen; am Scheitel vertieft und 2 Griffel sichtbar;

S.: Gebüsche, Waldränder, Auwälder, Hecken, Parks

A.: Insektenbestäubung, Vogelverbreitung; Früchte mehlig, 
eßbar, sehr pektinhallig, sehr gut als Gelee, Marmelade in 
Mischung z.B. mit Himbeeren; Heilpflanze (Herzmittel, 
Bluthochdmck); Kulturart „Rotdorn“ mit gefüllten Blüten; 
geröstete Kerne wurden früher als Kaffee-Ersatz, Blätter als 
Tabakersatz genutzt; aus den Mehlbeeren wurden Brote 
gebacken; gutes Vogelschutzgehölz

Eingriffliger Weißdorn

G e m e in e r  W e iß d o rn



Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelbaum
(E uonym us eu ro p a eu s)

1-3(5)m Y /A
J F M A M J J A S O N D

F: Spindelbaumgewächse einhäusig

K: aufrechter, sperriger Strauch, selten kleiner Baum; Blätter 
gekreuzt gegenständig, schmal.oval, am Rande fein gesägt; 
Blüten gelbgrün, meist vierzählig, in doldenartigen 
Blütenständen; rot bis rosa vierklappige Kapsel bis zu 4 von 
orangefarbenem Mantel umgebene Samen ffeilassend 
(bleiben an Mittelsäule der Kapsel nach Aufspringen 
angeheftet); jüngere Zweige grün, oft 4-kantig, ältere grau

S.: Gebüsche, Hecken, Auwälder

A.: Insektenbestäubung, VogelVerbreitung; Früchte ähneln der 
Kopfbedeckung der katholischen Geistlichen; Früchte, Blätter 
und Rinde giftig (Erbrechen, Leibschmerzen); Lehmzeiger; 
Drechslerholz; Winterwirt der Schwarzen Bohnenlaus

Pfaffenhütchen 
Gemeiner Spindelbaum

x ---------------------------------

Kornelkirsche, Gelber Hartriegel
(C o m u s  m as)

2-8  m I I7/ / A __________ I
J F M A M J J A S O N D

F: Hartriegelgewächse einhäusig

K: Großstrauch, kleiner Baum; Blätter gegenständig, eiförmig, 
in lange Spitze auslaufend; gelbe 4-zählige Blüten erscheinen 
vor Blättern , stehen in einer Dolde dicht beieinander, von 
Hüllblättern umgeben; leuchtendrote, bis 2 cm große, ovale 
zweisamige Steinfrüchte; Zweige günlich, an Lichtseite 
violett überlaufen, aufrecht, jung angedrückt behaart, dann 
kahl

S.: sonnige lichte Hecken, Gebüsche, Laubmischwälder, 
Waldränder, Gärten; Heimat: Südeuropa

A.: Insektenbestäubung (Bienenweide),Vogelverbreitung;
Früchte sehr Vitamin C-reich, herb-sauer, als Zugabe zu 
anderen Marmeladen ; Lehmzeiger; wird bis 100 Jahre alt; 
verträgt Schnitt; häufig gepflanzt und dann verwildert

K o r n e lk ir s c h e ,  G e lb e r  H a r t r ie g e l

Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelbaum

K o r n e lk ir s c h e ,  G e lb e r  H a r t r ie g e l



Schwarzer Holunder, Hollerbusch
(,Sam bu cu s n ig ra )

X

Schwarzer Holunder 
Hollerbusch

2 -7 (10 )m V / / \
J F M A M J J A S O N D

F: Geißblattgewächse einhäusig

K: Großstrauch, kleiner Baum; Blätter gegenständig, unpaarig 
gefiedert (3-7 Einzelblättchen), gesägt; Blüten gelblichweiß, 
fünfzählig, stark (eigenartig) duftend, in doldigem 
Blütenstand; blauschwarze glänzende Beeren in Dolden, mit 
bis zu 3 kleinen Samen je Frucht; junge Zweige mit weichem  
weißen Mark; Rinde mit vielen Korkwarzen

S.: Hecken, Gebüsche, Waldunterwuchs, Wald- und Wegraine, 
Höfe, Auenwälder, Flußufer

A.: Insektenbestäubung (Fliegen, Bienen), Vogelverbreitung; N- 
Zeiger; Flachwurzler; ziemlich resistent gegen Luftverschmut
zung; salz- und windhart (—»auch auf Nordseeinseln); Beeren 
mit hohem Vit. C- und Mineralgehalt, als Saft, Gelee, Suppe, 
Mus; Blüten für Fettgebackenes oder für Limonade; in 
Heilkunde gegen Erkältungen; Wurzelholz für Pfeifenköpfe; 
nach Glauben der Germanen lebte beschützender Hausgeist 
(Frau Holle) im Hollerbusch_______________________________

Hundsrose, Heckenrose

Hundsrose, Heckenrose
(R o sa  c a n in a )

1-3 m [ ____  V / / A _________ ]
J F M A M J J A S O N D

F: Rosengewächse einhäusig

K: stacheliger Strauch; Blätter wechselständig, mit 3-7 kahlen 
Fiederblättchen und 2 angewachsenen Nebenblättchen, 
Endfieder langgestielt, Blättchen scharf gesägt; Blüten rosa, 
selten weiß, zu 1-3, bis 5 cm groß; rote glatte ovale 
Sammelnußfrucht (Hagebutte), fleischig, zahlreiche behaarte 
Früchte (Nüsse) enthaltend; Zweige bogenförmig 
überhängend, grün, später braun

S.: Waldränder, Wegränder, Hecken, Gebüsche

A.: Insektenbestäubung , Vogel-und Wildverbreitung;
„Fruchtschalen“ (sehr Vit. C-haltig) zu Marmeladen oder 
Likör; Samen (eigentliche Früchte!) für nach Vanille 
duftendem Heiltee mit entzündungshemmender Wirkung; 
Fruchthaare als Juckpulver; Hagebutten sind die ,Männlein, 
die im Wald stehen, ganz still und stumm ....“ Hundsrose, Heckenrose



Vogelkirsche, Wildkirsche
(P runus av iu m )

Vogelkirsche, Wildkirsche

15-25 m I / / / I
J F M A M J J A S O N D

F: Rosengewächse einhäusig

K: mittelgroßer Baum; Blätter gegenständig, länglich-eiförmig, 
zugespitzt, grob gesägt, Spitze meist nicht gesägt, oberseits 
kahl, unterseits fein behaarfam Blattstiel 2 große rote 
Drüsen; Blüten weiß, groß, mit 5 Blütenblättem, zu 2-4 an 
vorjährigen Kurztrieben, am Grunde von Knospenschuppen 
umhüllt; Steinfrüchte langgestielt, kugelig, bittersüß, rot, reif 
schwarz; Knospen an Kurztrieben oft gebüschelt;
Ringelborke

S.: Wälder, Gebüsche, Waldränder, Bachufer

A. :Insektenbestäubung (Bienenweide), Vogel Verbreitung;
Stammart aller kultivierten Süßkirschensorten; an Geschmack 
den Kulturfomen überlegen, zum Einkochen jedoch nicht so 
gut geegnet, da Fruchtfleisch zu dünn; Vogelschutzgehölz; 
stellt man die Zweige am Barbaratag (4.12.) ins Wasser, so 
blühen sie bis Weihnachten

X

G e m e in e  T ra u b e n k irs c h e

5-12 m

Gemeine Traubenkirsche
(P run us p a d u s )

I F 7 7 T .......-
J F M A M J J A S O N D

F: Rosengewächse einhäusig

K: Großstrauch oder mittelgroßer Baum; Blätter wechselständig, 
elliptisch, einschließlich der Spitze scharf gesägt, am 
Blattstiel meist mit bräunlich-grünen Drüsen; Blüten weiß, 5 
Blütenblätter, in langen reichblütigen hängenden Trauben 
(10-20 Blüten); Steinfrüchte erbsengroß, kugelig, glänzend 
schwarz, in hängenden Trauben; Rinde schwarzgrau, erst spät 
dünne längsrissige Borke bildend

S.: feuchte Ebenen, Flußauen, Waldränder, Gräben

A.: Insektenbestäubung (Bienenweide), Vogel Verbreitung; 
Grundwasserzeiger; Holz gut für Schnitz- und 
Drechslerarbeiten; Frucht verwertbar, mit reichlich Zucker 
oder als Beigabe zu anderen Fruchtmarmeladen; Winterwirt 
der Bleichen Getreideblattlaus; Rinde und Holz verbreiten 
bei Reiben Mandelgeruch

Vogelkirsche, Wildkirsche

G e m e in e  T ra u b e n k ir s c h e



—  K ennen le rnen  und Verstehen

D ie  Teilnehm er beobach ten  A m eisen  u n d  so llen  herausfinden, w ie  sch n e ll 
A m eisen  laufen  und w as sie  transportieren .

&
1

M a t e r i a l :  K l e i n e  S t ö c k e ;  S t o p p u h r ,  M a r m e l a d e n g l a s  o .  ä . ;  A r b e i t s b l a t t
( A n l a g e ) ,  S t i f t e ,  S c h r e i b u n t e r l a g e n ,  P i n z e t t e n ,  e v t l .  B e c h e r l u p e  u n d  
B e s t i m m u n g s h i l f e  ( A n l a g e )

V o r b e r e i t u n g :  D e r  K u r s l e i t e r  s o l l t e  z u v o r  d e n  S t a n d o r t  d e r  W a l d a m e i s e n h ü g e l
s o w i e  g u t  z u  b e o b a c h t e n d e  A m e i s e n s t r a ß e n  e r k u n d e n

D u r c h f ü h r u n g :  V o r  B e g i n n  d e r  E x k u r s i o n  z i e h e n  a l l e  T e i l n e h m e r  f e s t e  S c h u h e  a n  
u n d  s t e c k e n  d i e  H o s e n b e i n e  i n  d i e  S o c k e n .  I m  U n t e r s u c h u n g s g e 
b i e t  a n g e k o m m e n ,  s u c h e n  s i c h  d i e  K l e i n g r u p p e n  i n  N ä h e  d e r  A m e i 
s e n h ü g e l  ( n i c h t  z u  d i c h t ! )  e i n e n  g e e i g n e t e n  P l a t z  a n  e i n e r  A m e i 
s e n s t r a ß e .  D a n n  s t e c k e n  s i e  e n t l a n g  d e r  A m e i s e n s t r a ß e  m i t  d e n  
S t ö c k c h e n  e i n e  S t r e c k e  v o n  5 0 - 1 0 0  c m  a b  ( u m  a n s c h l i e ß e n d  a l l e  
G r u p p e n e r g e b n i s s e  v e r g l e i c h e n  z u  k ö n n e n ,  s o l l t e  m a n  s i c h  a u f  e i n e  
D i s t a n z  e i n i g e n  o d e r  d i e  g e m e s s e n e n  Z e i t e n  a n s c h l i e ß e n d  a u f  
m / m i n .  u m r e c h n e n  l a s s e n ) .  R e i h u m  m i ß t  n u n  j e d e s  d e r  G r u p p e n 
m i t g l i e d e r  m i t  d e r  S t o p p u h r  d i e  L a u f z e i t  e i n e r  A m e i s e  u n d  t r ä g t  s i e  
i n  d a s  A r b e i t s b l a t t  e i n .  D a b e i  s o l l e n  s o w o h l  A m e i s e n  m i t  a l s  a u c h  
o h n e  T r a n s p o r t g u t  a u s g e s u c h t  w e r d e n .  U m  h e r a u s z u b e k o m m e n ,  
w a s  d i e  A m e i s e n  t r a n p o r t i e r t  h a b e n ,  k ö n n e n  s i e  d i e  A m e i s e n  i n  e i n  
G e f ä ß  l a u f e n  l a s s e n  u n d  d i e s e s  d a n n  s a n f t  d r e h e n ,  u m  d i e  A m e i s e  
z u m  F a l l e n l a s s e n  i h r e r  B e u t e  z u  v e r a n l a s s e n .

E i n e  w e i t e r e  A u f g a b e  b e s t e h t  d a r i n ,  d i e  G e g e n s t ä n d e ,  d i e  d i e  A m e i 
s e n  v o m  H ü g e l  w e g  o d e r  z u m  H ü g e l  h i n  t r a n s p o r t i e r e n ,  g e t r e n n t  z u  
u n t e r s u c h e n  u n d  a u s z u w e r t e n  D i e  L i s t e  d e r  T r a n s p o r t g ü t e r  w i r d  i n  
d a s  A r b e i t s b l a t t  e i n g e t r a g e n .

W e n n  g e n ü g e n d  Z e i t  v o r h a n d e n  i s t ,  k a n n  d i e  A m e i s e  i n  i h r e m  G l a s  
m i t  e i n e r  L u p e  o d e r  b e s s e r  n o c h  d i r e k t  i n  e i n e r  B e c h e r l u p e  m i t  d e r  
B e s t i m m u n g s h i l f e  „ i d e n t i f i z i e r t “  w e r d e n !

A n s c h l i e ß e n d  t r e f f e n  s i c h  a l l e  w i e d e r  u n d  v e r g l e i c h e n  u n d  b e s p r e 
c h e n  i h r e  E r g e b n i s s e .  S i e  e r m i t t e l n  d i e  s c h n e l l s t e  u n b e l a d e n e  u n d  
b e l a d e n e  A m e i s e .  A u ß e r d e m  s o l l e n  s i e  - a u c h  i n  H i n b l i c k  a u f  d i e  
T r a n s p o r t r i c h t u n g -  ü b e r l e g e n ,  w e l c h e  F u n k t i o n e n  d i e  T r a n s p o r t g ü 
t e r  h a b e n  k ö n n e n  ( z .  B .  I n s e k t e n  u n d  R a u p e n  a l s  t i e r i s c h e  N a h r u n g ,

J a h r e s 
z e i t :

Z e i t 
d a u e r :

1-2

S t d .

A l t e r :
a b  1 0  J .

G r u p p e n 
g r ö ß e :

1 2 5



S a m e n  a l s  p f l a n z l i c h e  N a h r u n g ,  N a d e l n  u n d  Ä s t e  a l s  B a u m a t e r i a l ,  
l e e r e  P u p p e n  a l s  M ü l l e n t s o r g u n g ) .

•  D i e  T e i l n e h m e r  s o l l t e n  d a r a u f h i n g e w i e s e n  w e r d e n ,  f e s t e  g e s c h l o s 
s e n e  S c h u h e  o d e r  G u m m i s t i e f e l  f ü r  d i e s e  E x k u r s i o n  m i t z u b r i n g e n

•  D i e  T e i l n e h m e r  s o l l t e n  g u t  a u f  d e n  U m g a n g  m i t  d e n  A m e i s e n  v o r 
b e r e i t e t  w e r d e n  u n d  z u m  s a m f t e n  U m g a n g  m i t  d i e s e n  a n g e h a l t e n  
w e r d e n .  S i e  s o l l e n  s i c h  a m  U n t e r s u c h u n g s o r t  m ö g l i c h s t  r u h i g  v e r 
h a l t e n !

•  D i e  g e f a n g e n e n  A m e i s e n  s o l l e n  s o f o r t  n a c h  d e r  B e o b a c h t u n g  a m  
e n t n o m m e n e n  P l a t z  w i e d e r  f r e i g e l a s s e n  w e r d e n .

T i p : •  D i e  F o r s c h e r  l e g e n  e i n  t o t e s  I n s e k t  ( z .  B .  F l i e g e )  o d e r  e i n  a n d e r e s  
k l e i n e s  O b j e k t  ( z .  B .  F i c h t e n n a d e l )  i n  d i e  A m e i s e n s t r a ß e  u n d  b e o b 
a c h t e n ,  w a s  d a r a u f h i n  g e s c h i e h t .

•  W e r  g e s c h i c k t  i s t ,  k a n n  d e r  l a u f e n d e n  A m e i s e  i h r e  B e u t e  a u c h  m i t  
e i n e r  P i n z e t t e  a b n e h m e n .

•  D i e  G r u p p e n  k ö n n e n  i h r e  U n t e r s u c h u n g e n  a u c h  i n  v e r s c h i e d e n e n  
E n t f e r n u n g e n  z u m  A m e i s e n h ü g e l  d u r c h f u h r e n  u n d  d a r a u f h i n  i h r e  
E r g e b n i s s e  v e r g l e i c h e n .

1 2 6



B e a r b e i t e r : K l a s s e :

W a l d a m e i s e n -  e in e  s c h n e l l e  T r u p p e

1  )  A m e i s e n r e n n e n  S t r e c k e n l ä n g e : _ _ _ _ _ _ _ _ c m

A m e i s e  N r . L a u f z e i t T r a n s p o r t g u t

2 )  L i s t e  d e r  T r a n s p o r t g ü t e r :

v o m  A m e i s e n h ü g e l  w e g z u m  A m e i s e n h ü g e l  h i n

n : k 1 2 7



AMEISEN
-  I n f o n n a t i o n s b l a t t  -

G r u p p e n e i n t e i l u n g :
D i e  a l l g e m e i n e n  K e n n z e i c h e n  w e r d e n  i m  S t e c k b r i e f  „ A m e i s e n “  d a r g e s t e l l t .  Z w i s c h e n  B r u s t  u n d  
H i n t e r l e i b  b e f i n d e t  s i c h  d a s  s o g e n a n n t e  H i n t e r l e i b s s t i e l c h e n .  D a r i n  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e  i n  
u n s e r e n  B r e i t e n  ü b e r w i e g e n d  l e b e n d e n  f o l g e n d e n  z w e i  H a u p t g r u p p e n :

K n o t e n a m e i s e n
D a s  H i n t e r l e i b s s t i e l c h e n  b e s t e h t  a u s  z w e i  
k n o t e n f ö r m i g e n  G l i e d e r n .  D e r  H i n t e r l e i b  
b e s i t z t  a m  E n d e  m e i s t  v i e r  K ö r p e r r i n g e .  
K n o t e n a m e i s e n  b e s i t z e n  i n  d e r  R e g e l  e i n e n  
w e h r h a f t e n  S t a c h e l  m i t  G i f t d r ü s e .  E s  g i b t  
m e h r e r e  u n t e r s c h e i d b a r e  A r t e n .

S c h u p p e n a m e i s e n
D a s  H i n t e r l e i b s s t i e l c h e n  b e s t e h t  a u s  e i n e m  
s c h u p p e n f ö r m i g e n  G l i e d .  A u f  d e n  H i n t e r l e i b  
v e r t e i l t  s i t z e n  m e i s t  f ü n f  K ö r p e r r i n g e .  I h r e  
V e r t e i d i g u n g s w a f f e  b i l d e n  s c h a r f e  K i e f e r n 
z a n g e n ,  m i t  d e n e n  s i e  e m p f i n d l i c h  b e i ß e n .  
A n s c h l i e ß e n d  v e r s p r i t z e n  s i e  s c h a r f e  A m e i s e n 
s ä u r e .  Z u  d i e s e n  A r t e n  g e h ö r e n  u .  a .  a l l e  W a l d 
a m e i s e n ,  W e g - ,  W i e s e n -  u n d  H o l z a m e i s e n .

E r n ä h r u n g :
A m e i s e n  e r n ä h r e n  s i c h  r ä u b e r i s c h  v o n  K l e i n t i e r e n ,  I n s e k t e n  u n d  L a r v e n ,  p f l a n z l i c h  v o n  S a m e n ,  
K ö r n e r n ,  N e k t a r  u n d  P o l l e n  s o w i e  v o m  H o n i g t a u  d e r  B l a t t -  u n d  R i n d e n l ä u s e .

V e r m e h r u n g s f o r m  d e r  S t a a t e n :
B e i  d e r  s e l b s t s t ä n d i g e n  S t a a t e n g r ü n d u n g  s u c h t  e i n e  b e g a t t e t e  K ö n i g i n  e i n e  i h r  g e e i g n e t e  S t e l l e  
z u r  N e s t g r ü n d u n g .  D i e  K ö n i g i n  m u ß  i n  d e r  A n f a n g s z e i t  a l l e  A r b e i t e n  ü b e r n e h m e n ,  d i e  s p ä t e r  d i e  
A r b e i t e r i n n e n  a u s f ü h r e n .

Z u r  B i l d u n g  v o n  T o c h t e r n e s t e r n  z i e h e n  b e i  S t a a t e n  m i t  v i e l e n  K ö n i g i n n e n  e i n  T e i l  d e r  
J u n g k ö n i g i n n e n  m i t  j e  e i n e m  k l e i n e n  T e i l  d e r  A r b e i t e r i n n e n  a u s .  S i e  g r ü n d e n  e i g e n e  n e u e  S t a a t e n ,  
d i e  m a n c h m a l  i n  d e r  N ä h e  d e r  M u t t e r n e s t e r  l i e g e n  u n d  s o  K o l o n i e n  b i l d e n .

B e i  d e r  s o z i a l p a r a s i t i s c h e n  V e r m e h r u n g  d r i n g e n  J u n g k ö n i g i n n e n  i n  d i e  N e s t e r  v o n  „ H i l f s a m e i 
s e n “  e i n e r  a n d e r e n  A r t  e i n .  D i e  a l t e  K ö n i g i n  w i r d  g e t ö t e t  u n d  e i n  e i g e n e s  V o l k  h e r a n g e z o g e n .
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B r u t p f l e g e :
N a c h  d e r  B e f r u c h t u n g  b e g i n n t  d i e  K ö n i g i n  m i t  d e r  E i a b l a g e .  I n  d e n  e i n z e l n e n  B r u t k a m m e r n  w e r d e n  
n u r  E i e r ,  J u n g - ,  M i t t e l -  u n d  A l t l a r v e n  u n d  P u p p e n  i m  g l e i c h e n  E n t w i c k l u n g s s t a d i u m  g e l a g e r t .  S i e  
h a b e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  A n s p r ü c h e  a n  F e u c h t i g k e i t  u n d  W ä r m e  u n d  w e r d e n  s o  i n  v e r s c h i e d e n e n  
N e s t s c h i c h t e n  g e h a l t e n .

O r i e n t i e r u n g :
I n  g r o ß e m  U m f a n g  s i n d  G e r u c h s -  u n d  T a s t s i n n e s o r g a n e  i n  d e n  F ü h l e r n  v o r h a n d e n ,  d i e  z u r  
O r i e n t i e r u n g  i n  d e r  U m w e l t  d i e n e n .  A l l e  A m e i s e n s t a a t e n  s i n d  v o n  D u f t s t o f f e n  g e p r ä g t ,  d i e  v o n  d e n  
K ö n i g i n n e n  b e s t i m m t  w e r d e n .  S i e  s p i e l e n  i m  S o z i a l v e r h a l t e n  u n d  i n  d e r  F e i n d a b w e h r  e i n e  w i c h t i g e  
R o l l e .  S i e  o r i e n t i e r e n  s i c h  u .  a .  a u c h  d u r c h  i h r e  A u g e n  u n d  S c h w e r k r a f t -  s o w i e  G l e i c h g e w i c h t s 
o r g a n e .

N e s t f o r m e n :
E r d - ,  H ü g e l - ,  B a u m -  u n d  K a r t o n n e s t e r .

Ö k o l o g i s c h e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  d e r  W a l d a m e i s e n :
D a  d i e  N e s t e r  o f t  u n t e r  a l t e n  B a u m s t ü m p f e n  a n g e l e g t  w e r d e n ,  w e r d e n  d i e s e  s c h n e l l e r  z e r s e t z t  u n d  
h u m i f l z i e r t  u n d  d e r  B o d e n  v e r b e s s e r t .  D e r  B o d e n  w i r d  g u t  d u r c h l ü f t e t ,  g e l o c k e r t  u n d  m i t  
o r g a n i s c h e n  S t o f f e n  a n g e r e i c h e r t .  B ä u m e  u n d  B o d e n v e g e t a t i o n  z e i g e n  e i n e  a u f f a l l e n d  s t a r k e  
B e l a u b u n g  a n  A m e i s e n n e s t s t a n d o r t e n .

A m e i s e n  s p i e l e n  e i n e  b e d e u t e n d e  R o l l e  b e i  d e r  V e r b r e i t u n g  v o n  z a h l r e i c h e n  P f l a n z e n s a m e n  
( „ A m e i s e n p f l a n z e n “ ) .

A m e i s e n  s i n d  e i n e  A r t  „ G e s u n d h e i t s p o l i z e i “  u n d  b e s e i t i g e n  t o t e  T i e r e .

D a  s i e  s i c h  u .  a .  v o n  z a h l r e i c h e n  S c h a d i n s e k t e n  e r n ä h r e n ,  t r a g e n  s i e  w e s e n t l i c h  z u r  D e z i m i e r u n g  
v o n  W i r t s c h a f t s s c h ä d l i n g e n  b e i .  D i e  T a g e s b e u t e  d e r  G r o ß e n  R o t e n  W a l d a m e i s e  k a n n  e t w a  1 0 0 . 0 0 0  
I n s e k t e n  b e t r a g e n .

S i e  d i e n e n  s e l b s t  v i e l e n  a n d e r e n  I n s e k t e n  s o w i e  V ö g e l n  a l s  N a h r u n g .
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AMEISEN 
(F o n n ic id a c)

ca. 60 heimische Arten 
K: 2-18 mm

auffällig dreigcgliedertcr Körper mit halbkugeligem Kopf und 
kugeligem Hinterleib, stark eingeschnürt; Fühler meist deutlich 
rechtwinklig (=gcknict); Färbung gelbbraun, rot bis rotbraun oder 
braun-schwarz, bis glänzend schwarz
Stachel und/oder kräftige Beißwerkzeuge; Arbeiterinnen flügel
los, Drohnen und junge Königinnen geflügelt

V: überall, meist in oder auf der Erde, auf Pflanzen; 
in Wiesen, Wäldern, Gärten usw.;
Beobachtungszeit: Frühjahr bis Herbst

A: Nahrung: räuberisch, vegetarisch oder Allesfresser;
Fortpflanzung (vollkommene Entwicklung): im Sommer oder Herbst 
kommt cs an schwülen Tagen zu großen Paarungsschwärmen der Ge- 
schlcchtsticrc; die Königinnen bilden nach der Befruchtung einen neuen 
Staat unter der Erde oder in Hügeln (Waldameisen); Arbeiterinnen 
schlüpfen und übernehmen Aufgaben der Brutpflege und Nahrungs
beschaffung, hochorganisierte Brutpflege und komplizierte soziale Le
bensweise (z. B. Kastcnbildung); zur Markierung der Wege oder als 
Botschaften für Artgenossen werden Duflstoffc abgegeben; 
bei Angriff Biß und Verspritzen von 50 bis 60%igcr Ameisensäure 

____________________ viele geschützte Arten!________________________

Große Rote Waldameise 
geflügeltes Männchen Königin

GROSSE ROTE WALDAMEISE
( F ó r m ic a  r u f a )

K: Größe der Arbeiterinnen: 6-9 mm;
Färbung: rot bis rotbraun, meist mit kleinem dunklen Fleck auf Kopf 
und Rücken, manchmal rein rot; Hinterleib dunkel;
Gcschlcchlstierc ca. 10-12 mm; Männchen rein schwarz; 
auf Kopf, Rücken und Hinterleib viele bis sehr viele Haare

A: Eine Form der Großen Roten Waldameise lebt in großen Ameisen- 
hügcla, die meist einzeln angelegt werden. Aus Blättern, Zweig
stücken und aus Nadeln werden auf die unterirdisch angelegten Gänge 
und Nestkammem je nach Größe des Volkes Streukuppeln aufgetra
gen. Diese Streukuppcln dienen dem Schutz und der Wärmeregulie
rung. Veränderliche Öffnungen dienen der Lüftung, der Feuchtigkeits
und Wärmercgulicrung.
Die Vcrmchrungsweisc des Volkes ist sozialparasitisch. Sic leben nur 
mit einer einzigen Königin. Das ganze Volk ist auf ihren Duft alleine 
geprägt. Fremde Ameisen der gleichen Art bekämpfen sich unter
einander. Die Völker sind im Vergleich nicht sehr individuenreich (bis 
500000 Arbeiterinnen) und können die ökologischen Aufgaben im 
Wald nur in begrenztem Umfang übernehmen. Die Überwinterung 
erfolgt im Bodenteil des Nestes oft in großer Tiefe.Eine andere Fon« 
hat mehrere Königinnen und eine andere Lebensweise.

_________Waldameiscnnestcr sind gesetzlich geschützt!______________

KLEINE ROTE WALDAMEISE

Große Rote W aldameise, Arbeiterin

( F o r m ic a  p o ly c te n a )

K: Größe der Arbeiterinnen: 4-7 mm;
Färbung: rot bis rotbraun, Kopf und Rücken dunkler getönt als Große 
Rote Waldameise, sehr selten rein rot; Hinterleib dunkel; 
Gcschlechlstiere ca. 8-10 mm; Männchen rein schwarz; 
auf Kopf, Rücken und Hinterleib meist wenig bis keine Haare

A: Die Kleine Rote Waldameise lebt in mäßig großen Amciscnhügeln 
meist in Kolonien. Aus Blättern, Zweigstücken und aus Nadeln 
werden auf die unterirdisch angelegten Gänge und Nestkammem je 
nach Größe des Volkes Streukuppeln aufgetragen. Diese Slrcukup- 
pcln dienen dem Schutz und der Wärmercgulicrung. Veränderliche 
Öffnungen dienen der Lüftung, der Feuchtigkeits- und Wärmeregulie
rung. Der Staat kann bis zu 5000 Königinnen hervorbringen. Die 
Neugründung der Staaten geschieht meist durch Bildung von 
Tochtemestem. Die Völker können sehr individuenreich (bis 3 Mill. 
Arbeiterinnen) werden und sind sehr langlebig. Der Volksduft ist ein 
Mischduft der Königinnen. Fremde Nester der gleichen Art tolerieren 
sich meist gegenseitig. Ihr Anteil an der ökologischen Bedeutung im 
Wald ist sehr hoch. Die Überwinterung erfolgt im Bodenteil des 
Nestes oft in großer Tiefe.

Waldameiscnnestcr sind gesetzlich geschützt!
Kleine Rote W aldameise, Arbeiterin



W IESENAMEISE
{F orm ica pra ten sis)

K: Arbeiterin 6-9 mm, Gcschlcchtstierc 10-11 mm
Rückenfärbung mit sehr dunklem Fleck vom Rotbraun deutlich 
abgegrenzt; Kopf und Rücken mit zahlreichen Borsten besetzt

A: Die Wicsenamcise lebt in offenem Gelände und im Wald sehr
zahlreich; sic erbaut in offenem Gelände Erdnester sowie meist mäßig 
große Hügclncslcr im Wald an lichten Stellen. Dort bilden sic auch 
häufig Kolonien.
Die Vermehrung der Staaten findet sozialparasitisch oder durch Toch- 
temcslcr statt. In den Hügeln leben einige bis viele Königinnen. Die 
Staaten werden jedoch nicht sehr individuenreich (bis 400000 Arbeite
rinnen). Im Gegensatz zu den Waldameisen, die sich auch im Nest 
begatten können, sind die Wicscnamcisen auf den Schwarmflug 
angewiesen. Große Paarungsschwärme können bei ihnen sogar 
zweimal im Jahr auftreten.
Die Überwinterung erfolgt im Bodenteil des Nestes oft in großer Tiefe. 

Waldameiscnnester sind gesetzlich geschützt!
Wiesenameise, Arbeiterin

SCHW ARZE HOLZAM EISE
(Lasius fuliginosus)

K: Größe der Arbeiterinnen: 4-5 mm, Gcschlcchtstierc größer;
Färbung: glänzend schwarz, Tiere riechen stark nach Holzessig

A: Die Holzamciscn sind ernähren sich zum großen Teil von den 
Ausscheidungen der Rindcnläusc.
Die Vermehrung der Staaten erfolgt sozialparasitisch. Sic können 
sehr individucnrcichc Staaten entwickeln und unterscheiden sich von 
anderen Arten durch ihre Ncstbauwcisc: in unterschiedlichen Hohl- 
raumen (in alten Bäumen, unter der Erde u. ä.) werden kartonartige 
Kammern ausgebaut. Das Nistmatcrial besteht aus abgenagten Holz- 
tcilchcn und ausgewürgtem zuckerhaltigen (aus Honigtau) Brei, der 
u. U. noch mit Erde vermischt wird. Diese Mischung begünstigt das 
Wachstum spezieller Pilzkulturen an den Wänden, die deren Festig
keit erhöhen.
Der besonders penetrante, nach Holzessig duftende Geruch hält an
dere Arten auf Distanz. Meist weichen ihnen die Waldameisen wegen 
des starken Duftes aus. Schwach besetzte Tochtcmcster der Kleinen 
Roten Waldameise können von den Holzameiscn verdrängt werden. 
Manchmal siedeln die beiden Arten aber auch sehr eng nebeneinan
der.

Waldameiscnnester sind gesetzlich geschützt! Schwarze Holzameise, A rbeiterin

ROSSAMEISEN
(C am ponotus spec .)

K: Arbeiterin 6-14 mm; Gcschlechtsticrc größer, Königin bis 18 mm; 
Tiere braunschwarz mit rotbrauner Färbung am Brustbcrcich; Beine 
braun; dichte, lange Behaarung am Hinterleib

A: Die Roßameisen ernähren sich überwiegend von den Ausscheidungen 
der Rindcnläusc. Die Staaten vermehren sich durch selbstständige 
Staatengründung einer Jungkönigin. Die Nester werden in sichenden 
Stämmen von überwiegend Wcichhölzem, Fichten oder 
unter Steinen gebaut. Die Eingänge zu den Stämmen befinden sich an 
Schadstellen, oder sie gelangen durch vorgelagerte Erdnester in den 
Stamm. Bei einer Art wird aus den zentralen Jahresringen Holz her
ausgenagt. Es bilden sich konzentrisch an geordnete Kammern, die 
sogar mehrere Meter im Stamm aufwärts verlaufen können. Da diese 
Kammern oft keine Böden aufweisen, werden die Larven an den 
rauhen Holzwänden an hakenförmigen Haaren aufgehängt.
Manchmal bilden mehrere nahestehenden Stämme einen großen Staat. 
An der Basis von Fichtenstämmen kann das „Gcnagsel“ der Roß
ameisen auf ihr Vorkommen hinweisen.
Roßameisen sind die Licblingsnahrung vom Schwarzspecht. Um sic 
zu erbeuten, muß der Specht oft tiefe Löcher bis ins Kernholz 
meißeln. Da eincArt auch in gesunden Stämmen nistet, werden sie 
auch als schädlich cingcstuft. Sie treten jedoch selten gehäuft auf.

Rossameise, Arbeiterin Querschnitt der Nestkammern von
Roßameisen in einem Fichtenstamm



— K ennen lernen  und  Verstehen

S P U R E N  D E R  L Ü F T E

D ie K in d er  lernen  A ufbau und F unktionsw eise d e r  F eder kennen.

M a t e r i a l :  U n t e r s c h i e d l i c h e  F e d e r n ,  F e d e r - D a r s t e l l u n g e n  ( A n l a g e n ) ;  f e s t e s
P a p i e r  o d e r  P a p p e ;  S c h e r e  o d e r  K l e b s t o f f ;  S t i f t e ,  L u p e n ,  e v t l .  
F l u g s a m e n  v o n  z  B .  A h o r n ,  E s c h e  o d e r  W a t t e

V o r b e r e i t u n g :  D i e  K u r s l e i t e r i n  v e r v i e l f ä l t i g t  d i e  F e d e r - D a r s t e l l u n g e n  e n t s p r e 
c h e n d  d e r  A n l a g e  a u f  e t w a s  f e s t e r e s  P a p i e r .  D a m i t  s i e  i m m e r  w i e 
d e r  v e r w e n d e t  w e r d e n  k ö n n e n  u n d  w e t t e r f e s t  s i n d ,  s o l l t e n  d i e  B ö 
g e n  i n  K u n s s t o f f h ü l l e n  e i n g e l e g t  w e r d e n .

D u r c h f ü h r u n g :  D i e  K i n d e r  w e r d e n  w ä h r e n d  e i n e r  E x k u r s i o n  i m  W a l d  a u f  F e d e r 
s u c h e  g e s c h i c k t .  W e n n  s i e  e i n i g e  g e f u n d e n  h a b e n ,  k o m m e n  s i e  z u 
s a m m e n  u n d  s o l l e n  i h r e  F e d e r n  g a n z  g e n a u  b e s c h r e i b e n  u n d  U n 
t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  d e n  e i n z e l n e n  e n t d e c k e n .  D a n n  k ö n n e n  d i e  
K i n d e r  v e r s u c h e n ,  m i t  H i l f e  d e r  Ü b e r s i c h t  h e r a u s z u b e k o m m e n ,  u m  
w e l c h e n  F e d e r t y p  e s  s i c h  h a n d e l t  u n d  w i e  e s  e v e n t u e l l  z u m  V e r l u s t  
d e r  F e d e r  g e k o m m e n  i s t ,  o b  e s  s i c h  a l s o  u m  e i n e  g e r u p f t e  o d e r  
a b g e b i s s e n e  F e d e r  o d e r  u m  e i n e  M a u s e r f e d e r  h a n d e l t .  B e i  g r o ß e n  
u n d / o d e r  b e s o n d e r s  a u f f ä l l i g e n  F e d e r n  k ö n n e n  d i e  T e i l n e h m e r  
a u c h  e i n m a l  d u r c h  d e n  V e r g l e i c h  m i t  d e n  F e d e r - D a r s t e l l u n g e n  
a u s g e w ä h l t e r  V o g e l a r t e n  v e r s u c h e n  h e r a u s z u f m d e n ,  u m  w e l c h e n  
V o g e l  e s  s i c h  h a n d e l t .

W e i t e r h i n  s o l l e n  d i e  T e i l n e h m e r  a u f  e i n i g e  B e s o n d e r h e i t e n  i n  B a u  
u n d  F u n k t i o n  d e r  F e d e r n  h i n g e w i e s e n  w e r d e n .  S i e  s o l l e n  m i t  d e r  
L u p e  e i n e  F e d e r  e i n m a l  g a n z  g e n a u  u n t e r s u c h e n .  S o  k ö n n e n  s i e  
d a s  „ R e i ß v e r s c h l u ß p r i n z i p “  b e o b a c h t e n ,  i n d e m  s i e  d i e  F e d e r ä s t e  
( s .  I n f o - B l a t t )  v o r s i c h t i g  t r e n n e n  u n d  a n s c h l i e ß e n d  ( w i e  e i n  p u t 
z e n d e r  F e d e r s c h n a b e l ! )  v o r s i c h t i g  v o n  i n n e n  n a c h  a u ß e n  d a r ü b e r  
s t r e i c h e n .

A m  E n d e  k ö n n e n  d i e  F e d e r n  z u r  A u f b e w a h r u n g  e n t w e d e r  a u f  e i n e  
P a p p e  a u f g e k l e b t  o d e r  i n  d i e  m i t  e i n e r  S c h e r e  v o r b e r e i t e t e n  
S c h l i t z e  g e s t e c k t  w e r d e n .

J a h r e s 
z e i t :

Z e i t 
d a u e r :
4 5 - 9 0

M i n

A l t e r :
a b  9  J .

G r u p p e n 
g r ö ß e :

(

n : k 1 3 3



T i p :  •  S o f e r n  d i e  K i n d e r  n i c h t  i n  e i n e m  W a l d  l a u f e n ,  i n  d e m  d i e  W e g e
n i c h t  v e r l a s s e n  w e r d e n  d ü r f e n ,  k ö n n e n  s i e  b e s o n d e r s  i n  N a d e l 
h o l z d i c k i c h t e n  m i t  n i c h t  z u  j u n g e n  F i c h t e n  n a c h  F e d e r n  s u c h e n .

• D i e  K i n d e r  k ö n n e n  d i e  F e d e r n  v o n  e i n e m  h ö h e r e n  P u n k t  a u s  f l i e 
g e n  l a s s e n  u n d  d i e  F l u g w e i s e  m i t  a n d e r e n  f l a u s c h i g e n ,  f l i e g e n d e n  
M a t e r i a l i e n  ( z .  B .  F l u g s a m e n  v o n  A h o r n  u n d  E s c h e  o d e r  W a t t e )  
v e r g l e i c h e n .

•  F a l l s  d i e  T e i l n e h m e r  e i n e  g a n z e  R u p f u n g  o d e r  z u m i n d e s t  e i n e  
V i e l z a h l  a n  F e d e r n  g e f u n d e n  h a b e n ,  k ö n n e n  s i e  d a m i t  e i n  F e d e r 
b i l d  o d e r  e i n e  C o l l a g e  b a s t e l n  o d e r  v e r s u c h e n ,  d i e  F e d e r n  i n  d e r  
r i c h t i g e n  R e i h e n f o l g e  ( w i e  b e i m  r i c h t i g e n  F l ü g e l )  z u  o r d n e n !
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RUND UM DIE FEDER
- I n f o r m a t i o n s b l a t t -

Bogenstrahlen

D i e  e i n z e l n e  F e d e r  b e s t e h t  a u s  d e m  H o r n s c h a f t  ( F e d e r k i e l )  u n d  d e n  s e i t l i c h e n  F e d e r ä s t e n ,  d i e  
w i e d e r u m  b e i d s e i t i g  s o g e n a n n t e  F e d e r s t r a h l e n  ( B o g e n -  u n d  H a k e n s t r a h l e n )  t r a g e n .

A u f g r u n d  u n t e r s c h i e d l i c h e r  F u n k t i o n  u n d  s o m i t  a b w e i c h e n d e n  F e i n b a u s  d e r  F e d e r n  u n t e r s c h e i d e t  
m a n  D u n e n  u n d  K o n t u r f e d e r n .  B e i  d e n  D u n e n  s i n d  d i e  e i n z e l n e n  F e d e r s t r a h l e n  n i c h t  
m i t e i n a n d e r  v e r b u n d e n  u n d  b i l d e n  d i c h t e ,  f l a u s c h i g e ,  l u f t g e f u l l t e  G e b i l d e .  W e g e n  d e r  h o h e n  
W ä r m e w i r k u n g  t r a g e n  J u n g v ö g e l  a l s  e r s t e s  F e d e r k l e i d  s o l c h e  D u n e n .  B e i  d e n  K o n t u r -  o d e r  
D e c k f e d e r n  s i n d  d i e  F e d e r ä s t e  d u r c h  s i c h  a b w e c h s e l n d e  H a k e n -  u n d  B o g e n s t r a h l e n  n a c h  d e m  
R e i ß v e r s c h l u ß p r i n z i p  m i t e i n a n d e r  v e r z a h n t  u n d  b i l d e n  d a h e r  e i n e  f e s t e  u n d  d e n n o c h  e l a s t i s c h e  
F l ä c h e .  D i e s e  w i r d  a l s  F a h n e  b e z e i c h n e t  u n d  i n  A u ß e n -  u n d  I n n e n f a h n e  u n t e r s c h i e d e n .  A n  d e r  
B a s i s  b e s i t z e n  s i e  m e i s t e n s  z u s ä t z l i c h  e i n i g e  d u n e n a r t i g e  F e d e r ä s t e .  D i e  d e m  F l i e g e n  d i e n e n d e n  
g r o ß e n  S c h w u n g -  u n d  S t e u e r f e d e r n  w e r d e n  a l s  G r o ß g e f i e d e r ,  d i e  k l e i n e r e n  F e d e r n ,  d i e  d e n  
r e s t l i c h e n  V o g e l k ö r p e r  b e d e c k e n ,  a l s  K l e i n g e f i e d e r  b e z e i c h n e t .  D i e  S c h w u n g f e d e r n  w i e d e r u m  
u n t e r t e i l t  m a n  i n  H a n d -  u n d  A r m s c h w i n g e n .

D u r c h  d e n  s t ä n d i g e n  G e b r a u c h  d e s  G e f i e d e r s  n ü t z e n  s i c h  d i e  F e d e r n  m i t  d e r  Z e i t  a b .  D i e  m e i s t e n  
V ö g e l  w e c h s e l n  d e s h a l b  e i n m a l  i m  J a h r  i h r  g a n z e s  G e f i e d e r ,  w a s  a l s  M a u s e r  b e z e i c h n e t  w i r d .  
D i e s e s  g e s c h i e h t  b e i  d e n  v e r s c h i e d e n e n  V o g e l a r t e n  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  R e i h e n f o l g e .  W ä h r e n d  
G ä n s e  z .  B .  i h r e  S c h w u n g f e d e r n  a l l e  a u f  e i n m a l  w e c h s e l n  u n d  d a n n  n i c h t  m e h r  f l i e g e n  k ö n n e n ,  
w e c h s e l n  d i e  G r e i f V ö g e l  i h r e  S c h w u n g f e d e r n  n a c h e i n a n d e r  u n d  b l e i b e n  d a m i t  i m m e r  f l u g f ä h i g .

F e d e r n  b e s i t z e n  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e  F o r m e n  u n d  F a r b e n  s o w i e  w e i t e r e  u n t e r s c h i e d l i c h e  
B e s o n d e r h e i t e n  w i e  z .  B .  G l a n z f l e c k e n  b e i  E n t e n  o d e r  F i l z b e l ä g e  b e i  E u l e n .

Ü b e r b l i c k  ü b e r  F u n k t i o n e n  d e r  F e d e r n
•  a l l e  D u n e n  o d e r  d u n e n a r t i g e  B e r e i c h e  d e r  g r o ß e n  F e d e r n  d i e n e n  d e m  W ä r m e h a u s h a l t  d e s  

V o g e l s  ( d i e  K ö r p e r t e m p e r a t u r  i s t  h ö h e r  a l s  b e i  d e n  S ä u g e r n  u n d  b e t r ä g t  u m  4 0 ° C )
•  d i e  b r e i t e n  T r a g f l ä c h e n  d e r  S c h w u n g f e d e r n  d i e n e n  d e m  F l i e g e n ;  b e i  s e h r  w e n d i g e n ,  s c h n e l l e n  

V ö g e l n  s i n d  d i e s e  e h e r  s c h m a l  u n d  s c h l a n k ;  d i e  S c h w a n z f e d e r n  w e r d e n  a l s  S t e u e r  g e n u t z t
•  d i e  f i l z i g e n  O b e r f l ä c h e n  u n d  k a m m a r t i g e n  A u ß e n f a h n e n  d e r  ä u ß e r s t e n  H a n d s c h w i n g e n  b e i  

d e n  E u l e n  d i e n e n  d e m  g e r ä u s c h l o s e n  F l u g  b e i  d e r  J a g d
•  d i e  b u n t e n  F a r b e n  ( o p t i s c h e  S i g n a l w i r k u n g )  o d e r  S c h m u c k f e d e r n  ( z .  B .  S p i e g e l f e d e r n  d e r  

E n t e n ,  H a u b e  d e s  K i e b i t z e s ,  K o p f f e d e r n  d e s  R e i h e r s ,  S c h w a n z f e d e r n  d e s  H a h n e s  u n d  P f a u e s )  
d e r  M ä n n c h e n  w e r d e n  b e i  d e r  W e r b u n g  o d e r  z u r  F e i n d a b w e h r  e i n g e s e t z t ,  d i e  e r d f a r b e n e n  
T ö n e  v .  a .  d e r  W e i b c h e n  t a r n e n  b e s o n d e r s  w ä h r e n d  d e r  B r u t z e i t  ( E u l e n  m i t  R i n d e n m u s t e r )

•  b e s o n d e r s  s t e i f e  F e d e r n  ( S t e u e r f e d e r n  v o m  B u n t s p e c h t )  k ö n n e n  d e n  V o g e l  s t ü t z e n  o d e r  b e i  
f i s c h f r e s s e n d e n  V ö g e l n  ( K o r m o r a n )  d i e  S c h w i m m f ä h i g k e i t  v e r b e s s e r n

•  F e t t  a u s  d e r  B ü r z e l d r ü s e  u n d  P u d e r  d e r  K ö r p e r d ü n e n  w i r k t  w a s s e r - u n d  s c h m u t z a b w e i s e n d
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O r d n e  d e i n e  F e d e r  z u  u n d  b e s t i m m e  d e n  T ä t e r

H a l t e  D e i n e  F e d e r  n e b e n  d i e  A b b i l d u n g e n  u n d  f i n d e  h e r a u s ,  z u  w e l c h e m  T y p  D e i n e  F e d e r  
g e h ö r t .  B e d e n k e  d a b e i ,  d a ß  j e w e i l s  n u r  e i n  B e i s p i e l  a b g e b i l d e t  w u r d e  u n d  j e d e  D a r s t e l l u n g  i n  
d e r  N a t u r  s e h r  v i e l e  V a r i a n t e n  h a t !  N i m m  d i e  F e d e r - D a r s t e l l u n g e n  z u  H i l f e :

w a c h s e n d e  F e d e r  f r i s c h  e r n e u e r t e  F e d e r  a b g e n u t z t e ,  g e m a u s e r t e  F e d e r
( e v t .  m i t  B l u t k i e l )

v o m  G re ifv ö g e l g e ru p ft v o m  W ie s e l abgebissen v o m  Fuchs gerissen



F E D E R N  1

W A L D K A U Z M Ä U S E B U S S A R D

H a n d s c h w i n g e  A r m s c h w i n g e  
(ca. 14-23 cm)________ (ca. 13-18 cm)

T U R M F A L K E

H a n d s c h w in g e  S teu erfed er
(ca. 4-20 cm) (ca. 14-17 cm'

H a n d s c h w i n g e  S t e u e r f e d e r
(ca. 5-38 cm)_______ (ca. 22-25 cm)

H a n d s c h w in g e  S te u e rfe d e r
(ca. 10-20 cm) (ca. 19 cm)

1 3 7



F E D E R N  2

E I C H E L H Ä H E R E L S T E R

H a n d d e c k e  S t e u e r f e d e r
(ca. 7-18 cm)__________(ca. 16-17 cm)

H a n d s c h w i n g e
(ca. 6,5-17 cm)

S t e u e r f e d e r  
(13-24 cm)

RINGELTAUBE STOCKENTE

H a n d s c h w i n g e
(ca. 15-20 cm)

S t e u e r f e d e r
(ca. 18 cm)

H an d s c h w in g e
(ca. 6-22 cm)

A rm s c h w in g e
(ca. 9-17 cm)
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F E D E R N  3

S T A R B U N T S P E C H T

H a n d s c h w i n g e
(ca .2-10 cm)

S c h w a n z d e c k e
(ca. 3-4 cm)

H a n d s c h w i n g e  
(ca. 5-14 cm)

S t e u e r f e d e r  
(ca. 7-10 cm)

S I N G D R O S S E L B U C H F I N K

H a n d s c h w i n g e  
(ca. 2-10 cm)

A n n  s c h w i n g e  S t e u e r f e d e r  
(ca. 4-8 cm) (ca. 9 cm)

H a n d s c h w in g e

- (ca. 1-7 cm)
A n n s c h w in g e  S te u e r fe d e r

(ca. 3-6 cm) (ca. 7 cm)
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— K ennen le rnen  und  Verstehen

Leben in der Laubstreu

D ie  T eilnehm er lernen m it H ilfe e in er  e in fachen  B estim m ungshilfe  s o 
w ie du rch  ein fach es Sortieren  versch ieden e K le in tie re  in d e r  L au bstreu  
o d er  an  einem  m orschen a lten  B a u m stu m p f kennen.

M a t e r i a l :  C a .  I m 2 g r o ß e s ,  w e i ß e s  S t ü c k  S t o f f  ( z .  B .  B e t t l a k e n ) ;  B e c h e r l u p e n ,
A r b e i t s b l ä t t e r  ( A n l a g e n ) ,  S t i f t e ;  S c h r e i b u n t e r l a g e n ,  B e s t i m m u n g s 
h i l f e  „ K l e i n t i e r e  i n  d e r  L a u b s t r e u  u n d  i n  m o r s c h e m  H o l z “  ( A n l a g e )

V o r b e r e i t u n g :  D i e  K u r s l e i t e r  f e r t i g e n  f ü r  j e  1 - 2  T e i l n e h m e r n  e i n e  B e s t i m m u n g s h i l 
f e  e n t s p r e c h e n d  d e r  A n l a g e  a n .  D i e  e i n z e l n e n  B ö g e n  w e r d e n  a m  
b e s t e n  a u f  f e s t e s  P a p i e r  k o p i e r t ,  e v e n t u e l l  i n  K l a r s i c h t h ü l l e n  e i n g e 
l e g t  u n d  a m  l i n k e n  R a n d  z u s a m m e n g e h e f t e t .  ( B e s t i m m u n g s h i l f e n  
a u f  f e s t e m  K a r t o n  k ö n n e n  a u c h  a l s  K l a s s e n s ä t z e  b e i m  H e r a u s g e b e r  
b e s t e l l t  w e r d e n . )

I n f o r m a t i o n :  A b g e s t o r b e n e  P f l a n z e n  u n d  T i e r e  w e r d e n  i m  B o d e n  a b g e b a u t .  S i e
w e r d e n  i n  e i n e m  l a n g e n  Z e r s e t z u n g s p r o z e ß  d u r c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  
O r g a n i s m e n  z e r k l e i n e r t .  Z u  d i e s e n  g e h ö r e n  n e b e n  B a k t e r i e n  u n d  
P i l z e n  e i n e  g r o ß e  A n z a h l  v o n  B o d e n t i e r e n .  B e i  d e r  v o r l i e g e n d e n  
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e  w e r d e n  i n  d e r  R e g e l  n u r  T i e r e  b i s  z u r  G r ö 
ß e  v o n  S p r i n g s c h w ä n z e n  e r k a n n t ,  d a  d i e  B e c h e r l u p e n  e i n e  z u  g e 
r i n g e  V e r g r ö ß e r u n g  b e s i t z e n .

A u f g r u n d  d e r  g r o ß e n  V i e l z a h l  s e h r  ä h n l i c h e r  u n d  t e i l w e i s e  s e h r  
k l e i n e r  T i e r a r t e n ,  d i e  a n  d e n  Z e r s e t z u n g s p r o z e s s e n  b e t e i l i g t  s i n d ,  
w u r d e n  i n  d e r  b e i l i e g e n d e n  B e s t i m m u n g s h i l f e  e i n e  R e i h e  h ä u f i g e r  
K l e i n t i e r e  z u  G r u p p e n  z u s a m m e n g e s t e l l t ,  u m  d i e  B e s t i m m u n g  i n  e i 
n e m  e i n f a c h e n  R a h m e n  z u  e r m ö g l i c h e n .  M i t  d i e s e m  B i l d e r s c h l ü s s e l  
k ö n n e n  d i e  g e f u n d e n e n  T i e r e  a l s o  n i c h t  e i n z e l n e n  T i e r a r t e n  o d e r  -  
g a t t u n g e n ,  s o n d e r n  l e d i g l i c h  G r u p p e n  m i t  g l e i c h e n  o d e r  ä h n l i c h e n  
M e r k m a l e n  z u g e o r d n e t  w e r d e n .  I n  e i n e m  e r s t e n  S c h r i t t  e r f o l g t  i m  
H a u p t  S c h l ü s s e l  e i n e  e r s t e  E i n t e i l u n g  a n h a n d  d e r  B e i n z a h l  D o r t  
w i r d  m a n  d a n n  a u f  w e i t  e r f u h r  e n d e  S c h l ü s s e l  v e r w i e s e n .  I n  d i e s e n  
S c h l ü s s e l n  t a u c h e n  d a n n  w e i t e r e  d i f f e r e n z i e r e n d e  M e r k m a l e  a u f .  
D u r c h  d e n  V e r g l e i c h  m i t  d e m  T e x t  s o w i e  m i t  d e n  A b b i l d u n g e n  g e 
l a n g t  m a n  d a n n  z u  d e m  E r g e b n i s  d e r  B e s t i m m u n g .

D u r c h f ü h r u n g :  J e d e  K l e i n g r u p p e  b e k o m m t  e i n  c a .  I n f  g r o ß e s  w e i ß e s  S t ü c k  S t o f f ,  
e i n e  B e s t i m m u n g s h i l f e ,  L u p e n  u n d  e i n  A r b e i t s b l a t t  u n d  s u c h t  s i c h  
e i n e  S t e l l e ,  a n  d e r  s i e  i h r e  U n t e r s u c h u n g e n  d u r c h f ü h r e n  w i l l  D o r t  
s o l l e n  s i e  p r o  G r u p p e  z w e i  H ä n d e  v o l l  f e u c h t e r  L a u b s t r e u  a u f  d e m  
S t o f f  g l e i c h m ä ß i g  v e r t e i l e n .  D i e  z w e i t e  H a n d v o l l  k a n n  a u c h  e i n e m

J a h r e s 
z e i t :

Z e i t 
d a u e r :

1-2

S t d .

A l t e r :
a b  1 0  J .

G r u p p e n 
g r ö ß e :

141



s t a r k  z e r s e t z t e n ,  s c h o n  z e r f a l l e n e m  m o r s c h e n  B a u m s t u m p f  e n t 
n o m m e n  w e r d e n .  D a s  S u b s t r a t  w i r d  n u n  n a c h  T i e r e n  a b g e s u c h t .  
M i t  d e r  B e s t i m m u n g s h i l f e  w e r d e n  d i e  T i e r e  d e n  e i n z e l n e n  d o r t  a u f 
g e n o m m e n e n  G r u p p e n  z u g e o r d n e t .  D i e  A n z a h l  d e r  g e f u n d e n e n  
T i e r e  w i r d  u n t e r  A b g a b e  d e r  s i e  d i f f e r e n z i e r e n d e n  M e r k m a l e  i n  d i e  
e n t s p r e c h e n d e n  S p a l t e n  d e s  A r b e i t s b l a t t e s  e i n g e t r a g e n .

F ü r  j ü n g e r e  T e i l n e h m e r  k a n n  m a n  s i c h  d a r a u f  b e s c h r ä n k e n ,  d i e  g e 
f u n d e n e n  T i e r e  z u  G r u p p e n  m i t  a u f f a l l e n d e n  ä h n l i c h e n  M e r k m a l e n  
z u s a m m e n z u s o r t i e r e n  ( a l l e  T i e r e  o h n e  B e i n e ;  m i t  s e c h s  B e i n e n  
u s w  ) .  D a b e i  w e r d e n  d i e  B e c h e r l u p e n  b e n u t z t .  A u f  d e m  A r b e i t s 
b l a t t  w i r d  d a n n  d a s  a u s g e w ä h l t e  G r u p p e n m e r k m a l  s o w i e  d i e  d a z u 
g e h ö r i g e  A n z a h l  g e f u n d e n e r  T i e r e  v e r m e r k t .

H i n w e i s :  D i e  B e s t i m m u n g s h i l f e  e r h e b t  k e i n e n  A n s p r u c h  a u f  V o l l s t ä n d i g k e i t .
S o  w e r d e n  n i c h t  s ä m t l i c h e  T i e r g r u p p e n  a n g e s p r o c h e n  u n d  i n n e r h a l b  
d e r  a u f g e f u h r t e n  G r u p p e n  w e r d e n  n i c h t  a l l e  d a z u g e h ö r i g e n  T i e r e  
e r w ä h n t .

V a r i a n t e :  B e i  s c h l e c h t e m  W e t t e r  k a n n  m a n  a u c h  i n  e i n e r  W a n n e  m i t g e b r a c h t e
L a u b s t r e u  n a c h  T i e r e n  u n t e r s u c h e n .  H i e r  k ö n n t e  m a n  d a n n  a u c h  
m i t  d e m  B i n o k u l a r  a r b e i t e n .

T i p :  « D e r  Z e r s e t z u n g s p r o z e ß  k a n n  d u r c h  F r a ß s p u r e n  a n  B l ä t t e r n  v e r a n 
s c h a u l i c h t  w e r d e n .

•  E s  k a n n  a u f  d i e  w i c h t i g e  B e d e u t u n g  d e r  T i e r e  b e i  d e r  B e s e i t i g u n g  
d e s  e i g e n e n  K o m p o s t e s  h i n g e w i e s e n  w e r d e n !
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B e a r b e i t e r :  _______________________ _ K l a s s e :

L e b e n  i n  d e r  L a u b s t r e u

T r a g t  d i e  g e f u n d e n e n  T i e r e  m i t  G r u p p e n n a m e n ,  A n z a h l  u n d  g e m e i n s a m e n  M e r k m a l e n  
i n  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Z e i l e n  e i n !

w e i t e r e  g e m e i n s a m e  M e r k m a l e A n z a h l  T i e r e N a m e  d e r  
T i e r g r u p p e

T i e r e

o h n e

B e i n e

T i e r e  

m i t  s e c h s  

B e i n e n

T i e r e  

m i t  a c h t  

B e i n e n

T i e r e  

m i t  v i e l e n  

B e i n e n
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B e a r b e i t e r : K l a s s e :

L e b e n  i n  d e r  L a u b  s t r e u

N o t i e r t  d i e  a u f f a l l e n d e n  g e m e i n s a m e n  M e r k m a l e  u n d  t r a g t  d i e  A n z a h l  d e r  g e f u n d e n e n  
T i e r e  i n  d i e  T a b e l l e  e i n !

g e m e i n s a m e  M e r k m a l e A n z a h l  g e f u n d e n e r  T i e r e
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— K e n n e n le r n e n  u n d  V e r s te h e n

D ie  F e n s t e r  i m  W a ld b o d e n

D ie  T eilnehm er betrach ten  die u n tersch ied lich en  Z ersetzungsstu fen  d es  
W aldbodens.

M a t e r i a l :  E ß l ö f f e l ;  v i e r e c k i g e  R a h m e n  a u s  s c h m a l e n  H o l z l e i s t e n  o d e r  S t ö c k e
b z w .  Ä s t e  a u s  d e m  W a l d ,  K l e b s t o f f ;  f e s t e s  P a p i e r  o d e r  P a p p e

D u r c h f ü h r u n g :  U n t e r  A n l e i t u n g  d e s  K u r s l e i t e r s  t r a g e n  d i e  K i n d e r  m i t  d e m  E ß l ö f f e l  
v o m  W a l d b o d e n  n a c h e i n a n d e r  u n t e r s c h i e d l i c h  t i e f e  B o d e n s c h i c h t e n  
a b .  D i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  F e l d e r  k ö n n e n  a l s  W a l d b o d e n f e n s t e r  m i t  
S t ö c k e n  g e r a h m t  w e r d e n .  A u c h  e i n  S t ü c k  u n a b g e t r a g e n e r  W a l d b o 
d e n  w i r d  g e r a h m t .  A n s c h l i e ß e n d  w e r d e n  d i e  F e n s t e r  v e r g l i c h e n  u n d  
s o  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r w a n d l u n g s s t u f e n  d e r  L a u b s t r e u  b i s  z u m  
m i n e r a l i s c h e n  G r u n d  b e t r a c h t e t .  D i e  K i n d e r  s o l l e n  d a s  M a t e r i a l  d e r  
v e r s c h i e d e n e n  S c h i c h t e n  a n f a s s e n  u n d  d a r a n  r i e c h e n .  U n t e r s c h i e d e  
i n  F e u c h t i g k e i t ,  S t r u k t u r ,  G e r u c h  u n d  F a r b e  s o l l e n  e r f a h r e n  w e r 
d e n .  B e i  ä l t e r e n  K i n d e r n  k ö n n e n  d i e  B e g r i f f e  L o c h f r a ß ,  F e n s t e r f r a ß  
u s w .  e i n g e f ü h r t  w e r d e n .  A u s  j e d e m  F e n s t e r  k ö n n e n  u n t e r s c h i e d l i c h  
z e r s e t z t e  B l ä t t e r  e n t n o m m e n  w e r d e n ,  u n d  e n t w e d e r  g l e i c h  o d e r  i m  
K l a s s e n z i m m e r  i n  d e r  R e i h e n f o l g e  i h r e s  Z e r s e t z u n g s g r a d e s  a u f g e 
k l e b t  w e r d e n .

A m  E n d e  d e r  B o d e n u n t e r s u c h u n g  s o l l t e  d a s  a b g e t r a g e n e  M a t e r i a l  
s o r g f ä l t i g  u n d  v o r s i c h t i g  w i e d e r  z u r ü c k g e l e g t  w e r d e n !

J a h r e s 
z e i t :

Z e i t 
d a u e r :
45-60

M i n .

A l t e r :
a b  6  J .

G r u p p e n 
g r ö ß e :
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Z u m  N a t u r s c h u t z  in  W a l d  u n d  H e c k e

S e i t d e m  d e r  M e n s c h  d e n  L e b e n s r a u m  W a l d  b e s i e d e l t ,  h a t  e r  d i e s e n  i n  i r g e n d e i n e r  F o r m  
g e n u t z t  u n d  a u f  i h n  E i n f l u ß  g e n o m m e n .  D i e  E i n f l ü s s e  d e s  M e n s c h e n  u n d  d i e  d a m i t  

e i n h e r g e h e n d e n  V e r ä n d e r u n g e n  s i n d  v i e l f ä l t i g .  H e u t e  k o m m e n  z u  d e n  d i r e k t e n  u n d  d a m i t  
s t e u e r b a r e n  E i n f l ü s s e n  w i e  d i e  v e r s c h i e d e n e n e n  W a l d w i r t s c h a f t s f o r m e n  a u c h  i n d i r e k t e  u n d  
d a m i t  n i c h t  o d e r  n u r  b e d i n g t  s t e u e r b a r e  E i n f l ü s s e  d u r c h  d i e  L e b e n s w e i s e  d e r  M e n s c h e n  
h i n z u .
E i n e s  d e r  g r a v i e r e n d s t e n  P r o b l e m e  b i l d e n  d i e  S c h a d s t o f f e ,  d i e  a u s  i n d u s t r i e l l e n  
P r o d u k t i o n s s t ä t t e n ,  K r a f t w e r k e n  o d e r  K r a f t f a h r z e u g e n  a n  d i e  U m w e l t  a b g e g e b e n  w e r d e n .  D i e  
h ä u f i g s t e n  s i n d  S c h w e r m e t a l l e ,  S c h a d g a s e  ( z .  B .  S c h w e f e l d i o x i d ,  K o h l e n m o n o x i d ,  
S t i c k o x i d e ,  O z o n )  u n d  c h l o r i e r t e  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  ( z .  B .  P e s t i z i d e ) .  Ü b e r  L u f t ,  B o d e n  u n d  
G r u n d w a s s e r  w e r d e n  l e t z t l i c h  a l l e  O r g a n i s m e n  d a v o n  b e e i n t r ä c h t i g t .
E i n  p a a r  A u s w i r k u n g e n  a u f  d i e  G e h ö l z e  s e i e n  b e i s p i e l h a f t  g e n a n n t :
•  T r o c k e n e  S c h a d s t o f f e  k ö n n e n  d u r c h  d e n  N i e d e r s c h l a g  d i r e k t  a u f  d e r  P f l a n z e  i n  L ö s u n g  

g e h e n  u n d  s o  B l a t t s c h ä d e n  o d e r  R i n d e n v e r ä t z u n g e n  d u r c h  d e n  S t a m m a b f l u ß  v e r u r s a c h e n .
•  S c h w e f e l d i o x i d  k a n n  ü b e r  d i e  L u f t  d i r e k t  z .  B .  i n  B l ä t t e r n  u n d  N a d e l n  a u f g e n o m m e n  

w e r d e n .  D u r c h  M i n d e r u n g  d e s  B l a t t g r ü n s  ( C h l o r o p h y l l )  v e r k ü m m e r n  d i e  b e t r o f f e n e n  
P f l a n z e n .

•  S c h w e f e l d i o x i d  u n d  S t i c k o x i d e  g e l a n g e n  m i t  d e m  s o g .  „ s a u r e n  R e g e n “  i n  d e n  B o d e n  u n d  
f ü h r e n  z u r  V e r s a u e r u n g .  R e g e n w a s s e r  h a t  n a t ü r l i c h e r w e i s e  e i n e n  p h - W e r t  v o n  5 - 6 , 5 ,  d e r  
s i c h  a b e r  s e i t  g e r a u m e r  Z e i t  i n  D e u t s c h l a n d  b e r e i t s  d r a s t i s c h  g e s e n k t  h a t .  A l s  e i n e  F o l g e  
d e r  B o d e n v e r s a u e r u n g  k o m m t  e s  z .  B .  a u c h  z u r  F r e i s e t z u n g  s c h ä d i g e n d e r  S t o f f e  ( z .  B .  
B l e i -  u n d  C a d m i u m i o n e n  u s w . ) ,  d i e  u .  a .  z u r  R e d u z i e r u n g  d e r  F e i n w u r z e l m a s s e  d e r  B ä u m e  
f ü h r e n .  D a  d i e s e  d a s  w i c h t i g s t e  O r g a n  z u r  N ä h r s t o f f a u f n a h m e  b i l d e n ,  w e r d e n  B ä u m e  i n  
i h r e m  W a c h s t u m  g e h i n d e r t  u n d  a n f ä l l i g  f ü r  P f l a n z e n k r a n k h e i t e n  u n d  P a r a s i t e n .

A b e r  a u c h  d i e  d i r e k t e  B e s e i t i g u n g  v o n  H e c k e n  u n d  G e h ö l z e n  b e e i n f l u ß t  d e n  N a t u r h a u s h a l t  
u n d  d a s  L a n d s c h a f t s b i l d .  N i c h t  n u r  l o k a l  s c h r e i t e n  A u s r ä u m u n g  u n d  V e r s i e g e l u n g  v o r a n ,  a u c h  
d i e  b o r e a l e n  u n d  t r o p i s c h e n  W ä l d e r  w e r d e n  a b g e h o l z t .  D i e s  h a t  E i n f l u ß  a u f  d a s  g e s a m t e  
K l i m a g e s c h e h e n  u n d  z i e h t  e i n  n i c h t  v o r a u s s e h b a r e s  A r t e n s t e r b e n  n a c h  s i c h .
D i e  F o r s t w i r t s c h a f t  i s t  i m  W e s e n t l i c h e n  i m m e r  n o c h  p r i m ä r  a u f  w i r t s c h a f t l i c h e  I n t e r e s s e n  
a u s g e r i c h t e t .  D e r  E r t r a g  w i r d  g e g e n ü b e r  e i n e r  ö k o l o g i s c h  v e r t r ä g l i c h e n  N u t z u n g  s e h r  o f t  
v o r r a n g i g  b e h a n d e l t .

D e r  R ü c k g a n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  L e b e n s r ä u m e  b e l a s t e t  d e n  W a l d  d a r ü b e r  h i n a u s  s e h r  s t a r k  
d u r c h  d i e  z u n e h m e n d e n  F r e i z e i t -  u n d  E r h o l u n g s a k t i v i t ä t e n .

A u f g e r ü t t e l t  d u r c h  i m m e r  h ä u f i g e r e  M e l d u n g e n  ü b e r  S c h a d e n s w i r k u n g e n  m ü s s e n  d r i n g e n d  
L ö s u n g e n  f ü r  e i n e  n a t u r v e r t r ä g l i c h e  L e b e n s w e i s e  d e s  M e n s c h e n  g e f u n d e n  u n d  u m g e s e t z t  
w e r d e n .  D u r c h  F i l t e r a n l a g e n  i n  P r o d u k t i o n s s t ä t t e n ,  b l e i f r e i e s  B e n z i n ,  V e r b o t  v o n  L ö s u n g s 
m i t t e l n  o d e r  F C K W  w i r d  n u n  s e i t  a n n ä h e r n d  z w e i  J a h r z e h n t e n  v e r s u c h t ,  d a s  A u s m a ß  d e r  
S c h a d s t o f f e m i s s i o n e n  z u  s e n k e n .  D i e  U m s e t z u n g  d i e s e r  S c h u t z m a ß n a h m e n  g e s c h i e h t  j e d o c h  
d u r c h  w i r t s c h a f t l i c h e  B e l a n g e  n u r  ü b e r  s e h r  l a n g e  Z e i t r ä u m e  o d e r  e r f a ß t  n u r  b e s t i m m t e  
B e r e i c h e .  S c h a d s t o f f e  e r r e i c h e n  b i s  h e u t e  i n  g r o ß e m  A u s m a ß  d i e  U m w e l t .
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I n  d e r  F o r s t w i r t s c h a f t  h a t  m a n  e b e n f a l l s  s e i t  g e r a u m e r  Z e i t  b e g o n n e n ,  n a t u r v e r t r ä g l i c h e r e  
B e w i r t s c h a f t u n g s k o n z e p t e  e i n z u f ü h r e n .
E i n e  h e u t i g e  O r i e n t i e r u n g  z u r  P l a n u n g  u n d  D u r c h f ü h r u n g  s o l c h e r  K o n z e p t e  k a n n  u .  a .  i n  d e r  
g e n a u e n  A n a l y s e  u n d  i m  V e r g l e i c h  d e r  h e u t e  n o c h  v e r b l i e b e n e n  s o g e n a n n t e n  „ h i s t o r i s c h  a l t e n  
W ä l d e r “ ( - d a s  s i n d  W ä l d e r ,  d i e  n a c h w e i s l i c h  s e i t  m e h r e r e n  h u n d e r t  J a h r e n  k o n t i n u i e r l i c h  a l s  
W ä l d e r  e x i s t i e r t e n )  m i t  d e n  n e u z e i t l i c h e n  o d e r  „ r e z e n t e n “  W ä l d e r n  l i e g e n .  U n t e r s u c h u n g e n  
a u s  E n g l a n d  u n d  D e u t s c h l a n d  l i e g e n  b i s h e r  i n s b e s o n d e r e  f ü r  h ö h e r e  P f l a n z e n  v o r .  E s  w u r d e  
f e s t g e s t e l l t ,  d a ß  d i e  a r t e n r e i c h s t e n  W ä l d e r  g e n e r e l l  h i s t o r i s c h  a l t e  W ä l d e r  s i n d .
F ü r  F l e c h t e n  l i e g e n  N a c h w e i s e  v o r ,  n a c h  d e n e n  e i n i g e  A r t e n  a u f  l a n g f r i s t i g  u n g e s t ö r t e n  
S t a n d o r t e n  V o r k o m m e n  u n d  a u f  n i c h t  o d e r  n u r  s e h r  s c h o n e n d  b e w i r t s c h a f t e t e  W ä l d e r  
a n g e w i e s e n  s i n d .

A u s  d e r  T i e r w e l t  l i e g e n  V e r g l e i c h s u n t e r s u c h u n g e n  f ü r  a l t e  u n d  n e u z e i t l i c h e  W ä l d e r  n u r  i n  
b e g r e n z t e m  U m f a n g  v o r .  l n  N o r d w e s t d e u t s c h l a n d  w u r d e  f e s t g e s t e l l t ,  d a ß  e i n i g e  
L a u f k ä f e r a r t e n  d u r c h a u s  a l s  I n d i k a t o r e n  s o l c h  a l t e r  W ä l d e r  a n g e g e b e n  w e r d e n  k ö n n e n .  F ü r  
d r e i  d i e s e r  A r t e n  w u r d e  e i n  V o r k o m m e n  v o n  8 7 - 9 6  %  i n  h i s t o r i s c h  a l t e n  W ä l d e r n  f e s t g e s t e l l t .  
E i n i g e  A r t e n  v e r f ü g e n  z .  B .  d u r c h  k u r z e  A k t i v i t ä t s p h a s e n  ü b e r  e i n  s e h r  g e r i n g e s  
A u s b r e i t u n g s p o t e n t i a l  u n d  s i n d  d e s h a l b  a n  e i n  k o n t i n u i e r l i c h e s  B e s t e h e n  i h r e r  L e b e n s r ä u m e  
g e b u n d e n .  D y n a m i s c h e  K o n t i n u i t ä t  i s t  a l s o  a u s  ö k o l o g i s c h e r  S i c h t  s o w o h l  f ü r  P f l a n z e n  a l s  
a u c h  f ü r  T i e r e  e i n e s  d e r  w i c h t i g s t e n  K r i t e r i e n .

E s  w i r d  g e s c h ä t z t ,  d a ß  e s  i n  D e u t s c h l a n d  a l l e i n  c a .  1 3 0 0  K ä f e r a r t e n  g i b t ,  d i e  i n  i r g e n d e i n e r  
F o r m  i h r e r  L e b e n s w e i s e  a n  F I o l z  ( W a l d ,  H e c k e n )  g e b u n d e n  s i n d .  R u n d  6 0 %  v o n  i h n e n  
w e r d e n  a l s  g e f ä h r d e t  e i n g e s t u f t ,  2 5 0  A r t e n  g e l t e n  a l s  a u s g e s t o r b e n  o d e r  v o m  A u s s t e r b e n  
b e d r o h t .

U m  d e m  A n s p r u c h  Naturschutz  i n  W ä l d e r n  m ö g l i c h s t  u m f a n g r e i c h  g e r e c h t  w e r d e n  z u  
k ö n n e n ,  s i n d  u m f a n g r e i c h e  K o n z e p t e  f ü r  e i n e  ö k o l o g i s c h e  F o r s t w i r t s c h a f t  e r s t e l l t  w o r d e n .  
M i t  d e r  A b k e h r  v o n  K a h l s c h l a g  u n d  M o n o k u l t e r  u n d  e i n e r  Z u w e n d u n g  z u r  
E i n z e l s t a m m e n t n a h m e ,  N a t u r v e r j ü n g u n g ,  d e m  E r h a l t  d e r  A l t -  u n d  T o t h ö l z e r  s o w i e  d e m  
S c h u t z  v o n  S o n d e r b i o t o p e n  i s t  b e r e i t s  v i e l  i n  d i e s e r  R i c h t u n g  u m g e s e t z t  w o r d e n .  S e h r  
w e i t r e i c h e n d  i s t  e i n  n e u  v o r g e s t e l l t e s  K o n z e p t ,  d a s  d e n  S c h u t z  ö k o l o g i s c h e r  P r o z e s s e  i m  
Ö k o s y s t e m  W a l d  i n  d e n  V o r d e r g r u n d  s t e l l t .  Z i e l  i s t  n i c h t  e i n  „ S o l l -  o d e r  I s t z u s t a n d “  e i n e s  
m ö g l i c h s t  a r t e n -  u n d  s t r u k t u r r e i c h e n  W a l d e s ,  i n  d e m  b e s t i m m t e  A r t e n  o d e r  B i o t o p e  g e s c h ü t z t  
w e r d e n  s o l l e n ,  s o n d e r n  d e r  d y n a m i s c h e ,  z u f a l l s b e d i n g t e  s i c h  i n  s t ä n d i g e r  W a n d l u n g  
b e f i n d l i c h e  P r o z e ß  d e r  W a l d e n t w i c k l u n g  d u r c h  b i o t i s c h e  u n d  a b i o t i s c h e  E i n f l ü s s e .  
K a t a s t r o p h e n  w i e  W i n d w u r f ,  I n s e k t e n g r a d a t i o n e n ,  Ü b e r s c h w e m m u n g e n  u . a .  s o l l e n  n i c h t  
m ö g l i c h s t  r a s c h  u n d  v o l l s t ä n d i g  d u r c h  N e u a n p f l a n z u n g  o d e r  a n d e r e  M a ß n a h m e n  b e s e i t i g t  
w e r d e n ,  s o n d e r n  i n  d e n  E n t w i c k l u n g s p r o z e ß  a l s  e i n  n a t ü r l i c h e r  B e s t a n d t e i l  i n t e g r i e r t  w e r d e n .  
Z u s ä t z l i c h  w i r d  a n g e s t r e b t ,  i n  g e s c h ü t z t e n  N a t u r w a l d r e s e r v a t e n  p f l e g e r i s c h e  u n d  
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e  M a ß n a h m e n  z e i t w e i l i g  o d e r  v ö l l i g  z u  u n t e r l a s s e n .
U n t e r s u c h u n g e n  i n  d e n  w e n i g e n  v e r b l i e b e n e n  U r w ä l d e r n  h a b e n  e r g e b e n ,  d a ß  d o r t  n i e m a l s  e i n  
f e r t i g e r  I s t z u s t a n d ,  s o n d e r n  e i n  M o s a i k  a u s  v e r s c h i e d e n e n  E n t w i c k l u n g s s t u f e n  e x i s t i e r t .
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U n d  w i e  m a n  i m  W a l d  b e g o n n e n  h a t ,  n e u e  K o n z e p t e  u m z u s e t z e n ,  s o  l a u f e n  a u c h  v i e l e r o r t s  
B e s t r e b u n g e n  u n d  A k t i o n e n ,  H e c k e n  n e u  a n z u p f l a n z e n ,  b e s t e h e n d e  H e c k e n  z u  r e t t e n ,  z u  
p f l e g e n  u n d  a u s z u b a u e n .  D a  v i e l e  T i e r a r t e n  w i e  V ö g e l  o d e r  S ä u g e r  i h r e  L e b e n s r ä u m e  
w e i t r ä u m i g  n u t z e n ,  s i n d  i n s e l a r t i g e ,  i s o l i e r t e  V o r k o m m e n  v o n  K l e i n s t n a t u r r ä u m e n  f ü r  d a s  
Ü b e r l e b e n  v i e l e r  A r t e n  n i c h t  a u s r e i c h e n d .  E i n e  g r o ß r ä u m i g e  V e r n e t z u n g  d i e s e r  N a t u r r ä u m e ,  
d i e  e i n e n  B i o t o p v e r b u n d  g e w ä h r l e i s t e n  k ö n n e n ,  m u ß  d r i n g e n d  e r h a l t e n  o d e r  n e u  g e s t a l t e t  
w e r d e n .  S o l c h e  T r i t t s t e i n e  s i n d  w i c h t i g  f ü r  z .  B .  r a s t e n d e  V ö g e l ,  D e c k u n g s -  o d e r  
Z u f l u c h t s z o n e n  f ü r  T i e r e  d e s  O f f e n l a n d e s  o d e r  f ü r  d e n  G e n a u s t a u s c h  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
P o p u l a t i o n e n  v o n  K l e i n t i e r e n  u n d  v i e l e s  m e h r .  N i c h t  z u l e t z t  h a t  e i n e  r e i c h  s t r u k t u r i e r t e  
L a n d s c h a f t  E i n f l u ß  a u s  d a s  ä s t h e t i s c h e  E m p f i n d e n  d e s  M e n s c h e n .

F ü r  d e n  N a t u r s c h u t z  s i n d  d i e  n o c h  z u  b e w ä l t i g e n d e n  A u f g a b e n  m a n n i g f a l t i g  u n d  e s  g i l t ,  n o c h  
v i e l e  o f f e n e  F r a g e n  z u  k l ä r e n .
D o c h  n i c h t  a l l e i n  d i e  E r k e n n t n i s s e  s i n d  e s ,  d i e  W a l d ,  H e c k e  u n d  a n d e r e  L e b e n s r ä u m e  v o r  d e n  
d r o h e n d e n  G e f a h r e n  d e r  U m w e l t z e r s t ö r u n g  z u  b e w a h r e n  v e r m ö g e n .  D i e  E i n s i c h t  d e r  
N o t w e n d i g k e i t  z u m  E r h a l t  d i e s e r  L e b e n s r ä u m e  i s t  e s ,  d i e  b e i  d e n  e n t s c h e i d e n d e n  F r a g e n  d i e  
R i c h t u n g  w e i s e n  s o l l t e .
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D IE R L ,  W . u. W . R IN G  (1 9 8 8 ) : In s e k te n . M it te le u ro p ä is c h e  A r te n . M e rk m a le ,  V o rk o m m e n , 

B io lo g ie .  -  B L V  V e r la g s g e s e lls c h a ft m b H , M ü n c h e n , W ie n , Z ü r ic h .

F E IN D T ,  R . (1 9 8 9 ) :  Ö k o lo g ie  im  J a h re s v e r la u f. -  B io lo g is c h e  A rb e its b ü c h e r ,  Q u e ll le  u n d  

M e y e r ,  H e id e lb e rg , W ie sb a d en .

G Ö S S W A L D ,  K .  (1 9 8 9 ) : D ie  W a ld a m e ise . B a n d  1 B io lo g is c h e  G ru n d la g e n ; Ö k o lo g ie  u n d  

V e rh a lte n . -  A u la -V e r la g ,  W ie sb a d e n .

G R A F F ,  O . (1 9 8 3 ) :  U n s e re  R e g e n w ü rm e r. L e x ik o n  fü r  F re u n d e  d e r B o d e n b io lo g ie  - S ch a p e r 

V e r la g , H a n n o v e r .

G ru n d s c h u lz e its c h r if t  „U m w e lte rz ie h u n g “  (1 9 8 9 ) : H e f t  26 .

G ru n d s c h u lz e its c h r if t  „ Z e i t  fü r  P ro je k te “  (1 9 9 0 ) : H e f t  38.

H E T T IC H ,  M .  (1 9 9 2 ) : K a r to f fe ln  in  d e r T o n n e . U m w e lte r le b n is k a r te i.  -  M ü n s te r .

H IL L E - R O H D E ,  S. (1 9 9 1 ) : Ö k o -P o r tra it :  S c h w a rz e r H o lu n d e r .  -  N a tu rs c h u tz v e rb a n d  N ie d e r 

sachsen e. V . ( N V N ) /B io lo g is c h e  S c h u tz g e m e in s c h a ft H u n te -W e s e r -E m s  (B S H ) .
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H O F M E IS T E R ,  H . (1 9 9 0 ) :  L e b e n s ra u m  W a ld . - 3. A u fla g e , P. P a re y  V e r la g ,  H a m b u rg ,
B e r l in .

J A C O B S , W . u. M .  R E N N E R  (1 9 8 8 ) : B io lo g ie  u n d  Ö k o lo g ie  d e r In s e k te n . -  2. A u f la g e ,  G u 

s ta v  F is c h e r V e r la g ,  S tu t tg a r t

J O N E S , D  (1 9 8 4 ) :  D e r  K o s m o s -S p in n e n fü h re r . Ü b e r  3 5 0  m itte le u ro p ä is c h e  S p in n e n a rte n  in  

F a rbe . - F ra n k h 's c h e  V e r la g s h a n d lu n g , S tu t tg a r t

K E L L E ,  A . u. H . S T U R M  (1 9 8 4 ) : T ie re  le ic h t b e s tim m t. B e s tim m u n g s b u c h  e in h e im is c h e r 

T ie re , ih re r  S p u re n  u n d  S tim m e n . - 2. A u fla g e , D ü m m le r  V e r la g ,  B o n n .

K E L L E ,  A . U . H . S T U R M  (1 9 9 3 ) : P fla n z e n  le ic h t b e s tim m t - 2. A u f la g e , D ü m m le rb u c h  3 3 0 7 , 

F e rd in a n d  D ü m m le r  V e r la g , B o n n .

K E R S F E L D ,  H . u. U . L A C K M A N N  (H rs g . )  (1 9 9 4 ) : S p ie l z u r  N a tu r -  u n d  U m w e lte r fa h ru n g .

E in  B e it ra g  z u r  e rle b b a re n  U m w e lte rz ie h u n g . - V e r la g  V e rb a n d  D e u ts c h e r  S c h u lla n d 

h e im e , H a m b u rg .

L A N G ,  A . (1 9 9 1 ) :  S p u re n  u n d  F ä h rte n  u n s e re r T ie re . - B L V  N a tu r fü h re r  8 1 9 , 2. A u f la g e ,

B L V  V e r la g s g e s e lls c h a ft m b H , M ü n c h e n , W ie n , Z ü r ic h .

M A IE R ,  U . (1 9 8 8 ) :  G if tp f la n z e n  besch a u e n  u n d  n ic h t kauen . - H rs g . L a n d e s v e re in  fü r  G e 

s u n d h e its p fle g e  e. V . ,  G o e b e n s tra ß e , H a n n o v e r .

M E IN H A R D T ,  M .  (1 9 8 6 ) : A lle s  ü b e r R e g e n w ü rm e r. E r le b te  B io lo g ie .  - K o s m o s  F ra n k h 's c h e  

V e r la g s h a n d lu n g , S tu t tg a r t .

M I T C H E L L ,  A . (1 9 7 9 ) :  D ie  W a ld -  u n d  P a rk b ä u m e  E u ro p a s . - P a u l P a re y  V e r la g ,  H a m b u rg , 

B e r l in .

N N A  (H rs g . )  (1 9 9 4 ) : B e d e u tu n g  h is to r is c h  a lte r  W ä ld e r  fü r  de n  N a tu rs c h u tz .  -  F a c h ta g u n g  d e r 

N N A  am  2 8 .-2 9 . O k t . 1993 a u f  H o f  M ö h r .  -  N N A - B e r ic h te  7. Ja h rg . H e f t  3 15 9  S. 

S c h n e v e rd in g e n .

O B E R D Ö R F E R , E . (1 9 9 0 ) : P fla n z e n s o z io lo g is c h e  E x k u rs io n s f lo ra . -  6. A u f la g e ,  U lm e r  V e r 

la g , S tu t tg a r t .

P A H L O W , M .  (1 9 7 6 ) : B e e re n  u n d  a n d e re  W ild f rü c h te .  -  H a llw a g  T a s c h e n b u c h  125 , H a llw a g  

V e r la g , B e rn  u n d  S tu t tg a r t .

P O T T ,  E . (1 9 8 8 ) : W a ld . P fla n z e n , T ie re , B io to p e  -  O t to  M a ie r  V e r la g , R a v e n s b u rg .

R E IC H H O L F ,  J. (1 9 8 9 ) :  W a ld  -  D ie  fa rb ig e n  N a tu r fü h re r  - M o s a ik  V e r la g  G m b H , M ü n c h e n .

R O T H M A L E R ,  W  (1 9 8 5 ) : E x k u rs io n s f lo ra  fü r  d ie  G e b ie te  d e r D D R  u n d  d e r B R D , B d  3 

A t la s  d e r G e fä ß p fla n z e n . -  V o lk  u n d  W isse n  V o lk s e ig e n e r  V e r la g ,  B e r l in

S C H R E IT L IN G ,  K . - T H .  (1 9 7 7 ) : W ir  b e s tim m e n  B ä u m e  im  S o m m e r. -  M it te i lu n g e n  d e r A G  

G e o b o ta n ik  in  S c h le s w ig -H o ls te in  u n d  H a m b u rg  H e f t  28  b

1 6 0



S C H R E IT L IN G ,  K  - T H  (1 9 8 3 ) : W ir  b e s tim m e n  L a u b b ä u m e  im  W in te r  - M it te i lu n g e n  d e r 
A G  G e o b o ta n ik  in  S c h le s w ig -H o ls te in  u n d  H a m b u rg  H e f t  28  a.

S C H W E N K E , W . (1 9 8 5 ) : A m e ise n . D e r  d u ftg e le n k te  S taa t. - L B  N a tu rb ü c h e re i,  L a n d b u c h -  

V e r la g  G m b H , H a n n o v e r.

S E D L A G ,  U . (1 9 8 6 ) :  In s e k te n  M itte le u ro p a s . - E n k e  V e r la g  S tu t tg a r t .

S T R E E T E R , D  , R IC H A R D S O N , R  u  W  D R E Y E R  (1 9 8 5 ) :  H e c k e n  - L e b e n s a d e rn  d e r 

L a n d s c h a ft . -  G e rs te n b e rg  V e r la g , H ild e s h e im .

S T U R M , K . (1 9 9 3 ) : P ro z e ß s c h u tz  - e in  K o n z e p t fü r  n a tu rs c h u tz g e re c h te  W a ld w ir ts c h a f t .  - 

Z e its c h r i f t  f ü r  Ö k o lo g ie  u n d  N a tu rs c h u tz  2 , S. 181 -  1 92 ; G u s ta v  F is c h e r V e r la g ,  

S tu t tg a r t .

Z A H R A D N I K ,  J. (1 9 8 9 ) : D e r  K o s m o s - In s e k te n fu h re r . -  K o s m o s -N a tu r fü h re r ,  F ra n k h 's c h e  

V e r la g s h a n d lu n g , S tu ttg a r t .

Z A H R A D N I K ,  J. u. J. C IH A R  (1 9 8 6 ) : D e r  K o s m o s -T ie r fü h re r .  E in  B e s tim m u n g s b u c h  m it  

1092  F a rb b ild e rn . -  F ra n k h 's c h e  V e r la g s h a n d lu n g , S tu t tg a r t .
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B e s t i m m u n g s h i l f e :  H ä u f i g e r e  N a d e l b ä u m e

Nadeln in Büscheln zu 15 bis 30 Nadeln in Büscheln zu 5

v

weiter
bei

Schlüssel 1

weiter weiter
bei bei

Schlüssel 2 Schlüssel 3



Schlüsse l 1: N a d e ln  in  B ü sch e ln  zu  2

V I



S c h lü s s e l 2 . N a d e ln  e in z e ln ,  O b e r -  u n d  - U n te r s e i te  g le ic h

v

n : k



S c h lü s s e l 3 . N a d e ln  e in z e ln ,  u n te r s e its  m i t  h e lle n  L ä n g s s t r e i fe n

Nadeln bei Zerreiben nahezu geruchlos Nadeln bei Zerreiben mit aromatischem Geruch

v

Nadelspitze eingebuchtet

v

Nadelspitze zugespitzt

v

D o u g la s ie
(Pseudotsuga menziesii)



B e s t i m m u n g s h i l f e :  H ä u f i g e r e  L a u b b ä u m e  i m  S o m m e r

Blatt aus Teilblättchen 
zusammengesetzt

v

weiter
bei

Schlüssel 1

v

weiter
bei

Schlüssel 6

weiter weiter
bei bei

Schlüssel 3 Schlüssel 4



S c h lü s s e l 1: B la t t  a u s  E in z e lb lä t t c h e n  z u s a m m e n g e s e tz t



S c h lü s s e l 2 : B lä t t e r  e in z e ln ,  g a n z ra n d ig

F a u lb a u m
(Frangula alnus)

Blatt 2-7  cm lang



S c h lü s s e l 3 : B lä t t e r  e in z e ln ,  g e s ä g t o d e r  g e z ä h n t ,  r u n d l ic h  o d e r  lä n g l ic h - o v a l



Schlüssel 4: B lä t te r  gesägt o d e r gezähn t, d re ie c k ig  o d e r h e rz fö rm ig



S c h lü s s e l 5: B lä t t e r  e in z e ln ,  g e b u c h te t



S c h lü s s e l 6 : B lä t t e r  e in z e ln ,  g e la p p t

\1/ v



Wichtige Merkmale fü r die Bestimmung von Gehölzen anhand ihrer Blätter

B la t t a r t

zusam m engese tz t 
g e fie d e rt g e fin g e rt



Bl
at

tlä
ng

e

Wie Blätter gemessen werden

e inze lne  B lä tte r zusam m engese tz te  B lä tte r

Bl
at

ts
tie

l



B e s t i m m u n g s h i l f e :  H ä u f i g e r e  h e i m i s c h e  S t r ä u c h e r  i m  S o m m e r

N ? * .

V

weiter
bei

Schlüssel 1

weiter weiter
bei bei

Schlüssel 3 Schlüssel 4



S c h lü s s e l 1: B lä t t e r  a u s  T e i lb lä t t c h e n  z u s a m m e n g e s e tz t

4



S c h lü s s e l 2 : B lä t t e r  e in z e ln ,  g e la p p t  o d e r  t i e f  e in g e s c h n it te n

v



S c h lü s s e l 3 : B lä t t e r  e in z e ln ,  B la t t r a n d  g e s ä g t  o d e r  g e z ä h n t ,  B lä t t e r  w e c h s e ls tä n d ig

Blätter 10-15 cm. am Blattstiel mit Blätter 2-5 cm. ohne Drüsen
bräunlich-grünen Drüsen

\  / [  f L -

4 4

Blatt rundlich, beiderseits mit 5-8 Blatt oval-zugespitzt, beiderseits mit
Nerven 10-15 N erven^^^ j



S c h lü s s e l 4 : B lä t t e r  e in z e ln ,  B la t t r a n d  g e s ä g t ,  B lä t t e r  g e g e n s tä n d ig

Blätter breit-oval, unterseits graufilzig Blätter schmal-oval, kahl

v



S c h lü s s e l 5: B lä t t e r  e in z e ln ,  g a n z ra n d ig



W ic h t ig e  M e r k m a le  f ü r  d ie  B e s t im m u n g  v o n  G e h ö lz e n  a n h a n d  i h r e r  B lä t t e r



B
la

tt
lä

ng
e

W ie  B lä t t e r  g e m e s s e n  w e r d e n

zusammengesetzte Blättereinzelne Blätter

B
la

tt
st

ie
l



B E S T IM M U N G S H IL F E  F Ü R  K L E I N T I E R E  D E R  L A U B S T R E U  U N D  IN  M O R S C H E M  H O L Z

S ch lüsse l 1 S ch lü sse l 2 S ch lüsse l 3 S ch lü sse l 4



Schlüssel 1 TIERE OHNE BEINE 1

0 ,5-2  m m

g la tt, du rchsche inend

F a d e n w u rm

20-250  m m

g e rin g e lt,
rö t l ic h

b is  25 m m ca. 25 m m

o ft g e r in g e lt,
u n te rsch ie d lich e  A nhänge

H in te re n d e  o f t  v e rd ic k t 
und m it  Z ip fe ln

F lie g e n la rv e  M ü c k e n la rv e S c h n a k e n la rv e n

N ? t k



Schlüssel 1 TIERE OHNE BEINE 2

b is  150 m m

k le b r ig , sch le im ig , 
ohne Gehäuse

ca. 7 -20  x  2-5 m m  

m it  Gehäuse

b is  90 m m  

fest, ha rt

b is  90  m m

m e is t w e iß lic h  o de r 
fa rb lo s



Schlüsse» 2 TIERE M IT SECHS BEINEN 1

0 ,35 -6  m m

springen  a u f fä l l ig  w e it 
und  hoch

2 -18  m m

d e u tlic h  e ingeschnü rt

5 -30  m m

h in te n  m it  zw e i Z angen

6 -14  m m

H a ls s c h ild  bed eck t 
K o p f, B e ine  b e d o rn t



Schlüssel 2 TIERE M IT SECHS BEINEN 2

bis 20 m m

dre i Paar z a p fe n fö rm ig e  
b ru s tse itig e  S tum m e lbe ine

b is  20 m m

m e h r a ls v ie r  Paar 
b au chse itig e  S tum m e lfüß e

1,7-40 m m

schne ll lau fe nd , 
H a ls s c h ild  m e is t g roß

L a u fk ä fe r

übe r 40  m m  

schne ll la u fe n d



Schlüssel 2 TIERE M IT SECHS BEINEN 3

0 ,5-32  m m  

ku rze  F lü g e ls tu m m e l

b is  35 m m 4 -20  m m

schne ll la u fe n d ka nn  s ich  ru c k a rt ig
h och schn e llen

b is  25 m m  

g e lbb rau n  b is  b raun



Schlüssel 3 TIERE M IT ACHT BEINEN

0,5-1 m m

K ö rp e r e in h e it lic h  
run d -, e ifö rm ig

ca. 4 m m  

m it  z w e i Scheren

2-4  m m

fla c h e r H in te r le ib , 
lange B e ine

4 -12  m m

sehr lange , hoch  au fge 
s te llte  B e ine



Schlüssel 4 VIELBEINER

3-12 m m

feste r, g eg lie d e rte r 
K ö rp e rp a n ze r

b is  35 m m

z w e i B e inpaa re  
p ro  K ö rpe rse gm en t

b is  40 m m  

15 B e inpaa re

b is  65 m m  

b is  57 B e inpaa re



B e s t i m m u n g s h i l f e :  H ä u f i g e r e  L a u b b ä u m e  i m  W i n t e r

\|/

weiter
bei

Schlüssel 1

weiter weiter
bei bei

Schlüssel 2 Schlüssel 3



Schlüssel 1 : gegenständige Seitenknospen



Schlüssel 2: wechselständige Seitenknospen, Kätzchen vorhanden

jüngste Triebe behaart, glatt jüngste Triebe kahl, warzig rauh

\ / \ /



Schlüssel 3: wechselständige Seitenknospen, ohne Kätzchen

1

i  i

weiter weiter
bei bei

Schlüssel 4 Schlüssel 5

v

weiter
bei

Schlüssel 6



Schlüssel 4: wechselständige Seitenknospen, ohne Kätzchen 
mehrere Knospen d ich t beieinander stehend



N ü k



Schlüssel 6: wechselständige Seitenknospen, ohne Kätzchen, Knospen 1-3-schuppig

I I 4



W ic h t ig e  M e r k m a le  f ü r  d ie  B e s t im m u n g  v o n  G e h ö lz e n  a n h a n d  i h r e r  Z w e ig e  u n d  K n o s p e n

Knospenschuppe

A n z a h l d e r K n o sp e nsch up pe n

1-schuppig 2-schuppig  3-schuppig v ie lschuppig

K u rz trie b

Langtrieb

End- oder G ip felknospe

B la ttnarbe
B la ttspur

Seitenknospe

B la ttn a rb e

(<I>) <Q>
3-spurig 5-spurig v ie lspurig

K n o s p e n s te llu n g

gegenständig wechselständig

gekreuzt gegenständig

I -

sp ira lig  2 -ze ilig



B e s t i m m u n g s h i l f e :  H ä u f i g e r e  h e i m i s c h e  S t r ä u c h e r  i m  W i n t e r

Zweige mit Stacheln Zweige mit Dornen
(auf die Rinde aufgesetzt)

lh
(ast-ähnlich, mit dem Holz verwachsen)

- 4 1

n : i i

\1/

weiter
bei

Schlüssel 1

v

weiter
bei

Schlüssel 2 Knospen kahl Knospen behaart

V

weiter
bei

Schlüssel 5

\ / \ /

weiter weiter
bei bei

Schlüssel 3 Schlüssel 4



Schlüssel 1: Z w e ige  m it Stacheln



I
W e iß d o rn

(C rataegus spec.)

1

N ? lk



Schlüssel 3: Zweige ohne Dornen oder Stacheln mit gegenständigen Knospen, Knospen kahl

P fa ffe n h ü tc h e n
S p in d e lb a u m

(Euonymus europaeus)



n : k



Schlüssel 5: Sträucher ohne Stacheln oder Dornen mit wechselständigen Knospen

Knospen aus gefalteten, 
behaarten Blättern aufgebaut

Knospen einschuppig Knospen mehrschuppig

F a u lb a u m
(F'rangul a a l nus)

1
W e id e

(Salix spec.)

Knospen eiförmig, stumpf Knospen zugespitzt, behaart. Knospen zugespitzt, kahl.

#
zweizeilig stehend spiralig stehend

1 1
H a in b u c h e

(Carpinus betulus)
G em e ine

T ra u b e n k irs c h e
{Prunus padu s)



W ic h t ig e  M e r k m a le  f ü r  d ie  B e s t im m u n g  v o n  G e h ö lz e n  a n h a n d  i h r e r  Z w e ig e  u n d  K n o s p e n

Knospenschuppe

A n z a h l d e r K n osp e nsch up pe n

1-schuppig 2-schuppig 3-schuppig vie lschuppig

K u rz trie b

Langtrieb

End- oder G ip fe lknospe

B la ttnarbe
B la ttspur

Seitenknospe

B la ttn a rb e

O
3-spurig 5-spurig v ie lspurig

K n o s p e n s te llu n g

gegenständig wechselständig

gekreuzt gegenständig sp ira lig  2 -ze ilig
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