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Einleitung

Wer mit o�enen Augen durch die Natur geht, erlebt, dass nicht nur 
farbenprächtige Blumenwiesen sondern auch Randstrukturen wie 
artenreiche Säume und Feldraine mehr und mehr aus der Landschaft 
verschwinden (Schäpers 2012, Link 2003, Weber 2003). Vor allem in 
intensiv genutzten Agrarregionen existieren heute vielfach nur noch 
artenarme Saumfragmente, die von konkurrenzstarken Gräsern und 
nährsto�iebenden, mehrjährigen Ruderalarten dominiert werden. Eine 
wesentliche Ursache des Artenrückgangs ist die fehlende oder ungeeig-
nete P�ege der Säume und Feldraine. Sie werden meist nur gemulcht; 
häu�g auch in zu kurzen Abständen. In ausgeräumten Landschaften ist 
eine spontane Wiederbesiedlung von Saumstrukturen auch nach einer 
Bodenstörung nahezu ausgeschlossen, weil sowohl im Landschafts-
raum als auch in der Samenbank des Bodens für artenreiche Säume 
typische Arten kaum noch vorhanden sind.  

Noch ursprünglicher, artenreicher Wegrain [1]
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Deshalb ist es notwendig, bei einer Aufwertung und Neuanlage von 
Säumen und Feldrainen, entsprechende Zielarten aktiv über Einsaaten 
einzubringen. Leider enthalten viele handelsübliche Samenmischungen 
zur Anlage von Saumstrukturen und mehrjährigen Blühstreifen bisher 
überwiegend kurzlebige Kulturarten und Zuchtsorten (z. B. Buchweizen, 
Bartnelke), z. T. sogar problematische Neophyten (Lupine, Orientalische 
Zackenschote), die spezialisierten Tierarten (z. B. Wildbienen, Schweb-
�iegen) wenig Nutzen bringen. Diese Mischungen zeigen zwar im ers-
ten Jahr nach der Ansaat einen Blühaspekt; im zweiten oder dritten Jahr 
fallen die meisten dieser Arten jedoch wieder aus, da sie in Konkurrenz 
zu den sich entwickelnden Ruderalarten und Gräsern nicht bestehen 
können. Bei Neophyten besteht dagegen die Gefahr, dass sie dauerhaft 
Dominanzbestände bilden und in die Umgebung einwandern. Speziell 
an Naturräume angepasste Samenmischungen für Säume und Feldrai-
ne mit gebietsheimischen ausdauernden Wildp�anzenarten werden 
bislang leider nur selten eingesetzt. 

Neophytensaum mit Orientalischer Zackenschote [2]
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Säume und Feldraine – Strukturen mit vielfälti-
gen Funktionen

Ursprüngliche meso- und thermophile Säume und Feldraine sind typi-
sche Elemente alter Kulturlandschaften, die häu�g besonders artenreich 
sind, da sie neben saumtypischen Arten auch Arten angrenzender Bio-
tope (z. B. Grünland, Magerrasen oder Wald) enthalten (Dierschke 2000, 
Dengler et al. 2006, Kiehl & Kirmer 2019). Kräuterreiche, mehrjährige 
Säume und Feldraine sind zudem wichtige lineare Verbindungsstruktu-
ren zwischen verschiedenen Lebensräumen und Nutzungstypen in der 
Kulturlandschaft. Sie dienen dem Biotopverbund und sind Nahrungs-, 
Fortp�anzungs- und Überwinterungshabitate für Bestäuber und andere 
Nützlinge (Oppermann 1998, Schäpers 2012). Sie bieten Vögeln, Feld-
hasen, Kleinsäugern und Insekten einen Rückzugsraum und erfüllen 
weitere wichtige Ökosystemdienstleistungen, wie z. B. Erosionsschutz. 
Darüber hinaus bereichern sie durch ihren Blühaspekt das Landschafts-
bild und erhöhen so die Lebensqualität. 

Artenreicher Saum am Rande einer Weide [3]
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Der Beitrag von Saumstrukturen zur p�anzlichen Biodiversität im Natur-
raum ist generell als hoch einzuschätzen (Dierschke 2000), aber er vari-
iert je nach Landschaftsraum und Landnutzungsintensität (Link 2003, 
Dengler et al. 2006 & 2007). Bei zunehmender Nutzungsintensivierung 
dienen Säume und Feldraine zunächst als Rückzugsräume (z. B. Link 
2003, Oppermann 1998, Ruthsatz et al. 1987), von denen aus nach loka-
len Aussterbeprozessen eine Wiederbesiedlung benachbarter Flächen 
erfolgen kann. Wenn auch diese Strukturen durch Umbruch, zu intensi-
ver Nutzung oder Vernachlässigung zurückgehen, dann verschwinden 
immer mehr P�anzenarten und die von diesen Lebensräumen abhängi-
gen Tierarten aus der Landschaft. 

Artenreicher, mesophiler Feldrain [4]
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Erhalt bestehender Säume und Feldraine

Kleinräumig noch vorhandene arten- und blütenreiche Säume und 
Feldraine als typische Elemente extensiv genutzter Kulturlandschaften 
sind unbedingt zu erhalten. Dies kann nur durch eine optimale Nut-
zung oder P�ege (Beweidung oder Mahd) gewährleistet werden. Auf 
nährsto�ärmeren Standorten ist es oft ausreichend, die Flächen alle 2-3 
Jahre im Spätsommer zu mähen oder zu beweiden. Um Winterquartiere 
für Insekten zu erhalten, sollte alternierend die Hälfte der Fläche stehen-
bleiben. Auf nährsto�reicheren Standorten sollten Säume und Feldraine 
einmal jährlich im Frühsommer gemäht werden, um konkurrenzkräftige 
Arten (insbesondere Gräser) zurückzudrängen und dann im Sommer 
und Spätsommer ein vielfältiges Nahrungsangebot für Insekten zu 
bieten. Der Aufwuchs kann als wertvolles Kräuterheu verwendet wer-
den. Besonders produktive Standorte können im ausgehenden Winter 
zusätzlich (nicht stattdessen!) einmal gemulcht werden. Mulchen in der 
Vegetationsperiode ist unter nährsto�reicheren Bedingungen unbe-
dingt zu vermeiden, da es langfristig zum Artenverlust führt. 

Durch fehlende P�ege ruderalisierter Feldrain [5]
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In besonders artenreichen Beständen können Samen oder samenreiches 
Mahdgut direkt geerntet werden. Mit diesem Material ist eine Aufwer-
tung bestehender verarmter Säume oder eine Neuanlage von artenrei-
chen Säumen und Feldrainen kostengünstig möglich (Anderlik-Wesinger 
2002). 

Noch ursprünglicher, artenreicher Saum an einem Waldrand [6]
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Anlage und Aufwertung von Säumen und  
Feldrainen

Welche Flächen eignen sich?

In intensiv genutzten und ausgeräumten Landschaften sind die verblie-
benen Randstrukturen oftmals artenarm und von Gräsern (z. B. Quecke, 
Glatthafer, Knaulgras) dominiert. Da eine spontane Wiederansiedlung 
mit saumtypischen P�anzenarten in den meisten Fällen aufgrund man-
gelnder Samenverfügbarkeit nicht möglich ist, müssen die gewünsch-
ten Zielarten aktiv eingebracht werden. Durch Ansaaten mit gebiets-
eigenen Wildp�anzen können monotone Grasstreifen nach einer 
intensiven Bodenstörung und einer angepassten Entwicklungs- und 
Folgep�ege in mehrjährige blütenreiche Bestände verwandelt werden. 
(Kiehl et. al. 2014, Kirmer & Tischew 2014, Kirmer et al. 2018)

Die ausgewählten Flächen sollten eine Mindestbreite von 3 m auf-
weisen. Schmale Säume und Wegraine sind anfälliger für randliches 
Befahren (Wegseite), randliche Bodenbearbeitung und Herbizideintrag 
(Ackerseite) sowie für die Einwanderung unerwünschter Arten (z. B. 
Quecke, Brennessel). 

Artenreiche Säume und Feldraine können bei verschiedenen Ausgangs-
bedingungen angelegt werden: 

- entlang landwirtschaftlicher Flächen (Äcker, Wiesen und Feldwege), 

- an süd- oder westexponierten Standorten vor Hecken oder Wald- 
rändern, 

- im innerstädtischen Bereich (z. B. an Wegrändern, in Parkanlagen, 
auf Schulhöfen oder Friedhöfen).
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Neuanlage am Ackerrand [9]

Neuanlage an Hecke [7] Neuanlage am westexponierten Waldrand [8]

Neuanlage im besiedelten Bereich [10]
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Planung von Ansaatmischungen

Besonders wichtig für die Artenauswahl sind die Bodeneigenschaften 
(z. B. sandig oder lehmig, sauer oder basenreich), die Feuchtebedingun-
gen (z. B. trocken, frisch oder feucht) und die Beschattung. Als Saum-
standorte eignen sich vor allem unbeschattete bis mäßig beschattete 
Bereiche. Für nährsto�reiche Böden müssen Arten ausgewählt werden, 
die einerseits konkurrenzkräftig genug sind, um sich gegenüber uner-
wünschten Gräsern und Ruderalarten durchsetzen zu können und 
anderseits nicht dazu neigen, Dominanzbestände zu bilden. Auf nähr-
sto�ärmeren Böden können auch konkurrenzschwächere Arten beige-
mischt werden. 

Samen und Früchte verschiedener P�anzenarten: Von links oben nach rechts unten: 
Skabiosen-Flockenblume, Kleiner Odermennig, Gewöhnlicher Pastinak, 
Wiesen-Bocksbart, Wiesen-Margerite, Kleiner Wiesenknopf * [11]

Durch die Verwendung von regional gesammeltem und vermehrten 
Wildp�anzensaatgut können bei Begrünungen P�anzenbestände ent-
wickelt werden, die wichtige Ökosystemdienstleistungen, wie z. B. 

*  Die wissenschaftlichen Artnamen können in www.�oraweb.de nachgeschlagen werden.
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Habitate für Arten, Bestäubung, biologische Schädlingsbekämpfung, 
gewährleisten, die biologische Vielfalt erhöhen und durch ihren ästhe-
tischen Wert die Lebensqualität im Naturraum erhöhen. Die Verwen-
dung von gebietseigenen Wildp�anzen aus regionalem Anbau wird 
zudem den rechtlichen Anforderungen aus dem Bundesnaturschutz-
gesetz gerecht, wonach bei Begrünungen im Außenbereich (außerhalb 
land- und forstwirtschaftlicher Flächen) bis 2020 vorzugsweise nur noch 
Saatgut gebietseigener Herkünfte zu verwenden ist (BNatschG §40; ab 
2020 ist dies verp�ichtend). Inzwischen sind in Deutschland mehr als 400 
Wildp�anzenarten aus zerti�zierten regionalen Herkünften erhältlich 
(Zerti�kate: VWW-Regiosaaten® und RegioZert®). 

   

 VWW-Regiosaaten®  RegioZert®

Die Samenmischungen sollten möglichst viele standorttypische Arten 
enthalten, da durch artenreiche Mischungen das Ausfallrisiko bei ex-
tremen Witterungsereignissen oder inhomogenen Standortbedingun-
gen verringert wird. Zudem bieten artenreiche Bestände, die über die 
gesamte Vegetationsperiode bis in den Herbst hinein einen Blühaspekt 
aufweisen, Lebensräume und Nahrung für viele Tierarten. In siedlungs-
nahen Bereichen und zur kurzfristigen Förderung von Bienen ist es sinn-
voll darauf zu achten, dass durch die Beimischung von einjährigen Arten 
bereits im ersten Jahr ein ansprechender Blühaspekt gewährleistet ist. 
Ist eine spätere Nutzung der Säume und Feldraine zur Gewinnung von 
kräuterreichem Heu erwünscht, so kann die Artenauswahl genau dar-
auf abgestimmt werden (Auswahl von Arten, welche die Tiergesundheit 
verbessern, Vermeidung giftiger Arten).

Grundsätzlich sind als Standard 20-30 (40) Krautarten und 4-6 konkur-
renzschwächere Grasarten (z. B. Furchen-Schwingel, Gewöhnliches Ruch-
gras, Gewöhnliches Zittergras, Schaf-Schwingel, Weide-Kammgras) emp-
fehlenswert. Für Ansaatmischungen geeignete Arten �nden sich v. a. in 
vier Gruppen: (1) klassische Saumarten (z. B. Gewöhnlicher Dost, Kleiner 
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Odermennig, Tüpfel-Hartheu), (2) Frischwiesenarten (z. B. Gewöhnli-
che Möhre, Gewöhnliche Schafgarbe, Wiesen-Flockenblume, Wiesen-
Margerite), (3) Halbtrockenrasenarten (z. B. Kleine Pimpinelle, Kleiner 
Wiesenknopf, Skabiosen-Flockenblume) und (4) Ruderalarten trockener 
Standorte (z. B. Gewöhnliches Leinkraut, Weiße Lichtnelke, Wilde Mal-
ve). In Regionen mit wärmerem und trockenem Klima können vermehrt 
Arten der Trocken- und Halbtrockenrasen (z. B. Karthäuser-Nelke, Schil-
lergras) verwendet werden, die dort auch in wärmeliebenden Säumen 
vorkommen (Schubert et al. 2001). 

Momentan wird in Deutschland Wildp�anzensaatgut aus 22 Herkunfts-
regionen in 8 Produktionsräumen vermehrt, wobei sich die Verfügbar-
keit an der Nachfrage orientiert und regionale Vermehrungen weiter im 
Aufbau sind. Für etliche Herkunftsregionen sind bereits standortange-
passte reine Wildp�anzenmischungen (z. B. Schmetterlings- und Wild-
bienensaum) verfügbar.

Bei Wildp�anzenmischungen ist eine Ansaatstärke von 1-3 g/m2 (ent-
spricht ca. 1000-3000 Samen/m2) ausreichend, im Gegensatz zu 10-20 
g/m2 bei handelsüblichen nicht-regionalen Kultur- und Zuchtsorten. 
Der höhere Preis des regional vermehrten Wildp�anzensaatguts kann 
also z. T. durch die wesentlich geringeren benötigten Mengen ausgegli-
chen werden.

Mischung aus regional gesammeltem und vermehrten Saatgut [12]

Um bei Ansaaten mit ausdauernden Wildp�anzen bereits im ersten Jahr 
einen üppigen Blühaspekt zu erzielen, können einjährige Wildkräuter 
(z. B. Klatsch-Mohn, Saat-Mohn, Kornblume) beigemischt werden, die 
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dann im zweiten Jahr von den ausdauernden Arten abgelöst werden. 
Für jede Region ist zu prüfen und mit Landnutzern abzustimmen, ob 
ausgewählte Arten ein Problem für angrenzende landwirtschaftliche 
Flächen darstellen können. 

Blühaspekt einjähriger Ackerwildkräuter in einer Wildp�anzenmischung [13]

Bei der Neuanlage und Aufwertung von ausdauernden Säumen und 
Feldrainen sollte auf die Verwendung von konkurrenzkräftigen Gräsern 
(z. B. Glatthafer, Knaulgras, Wiesen-Rispengras) verzichtet werden. Diese 
Arten sind oft bereits auf den Flächen vorhanden und z. T. in der Lage, 
sich nach einer Bodenstörung wieder zu regenerieren. Trotzdem sollten 
Gräser in der Mischung enthalten sein, um deren ökologische Nischen 
von Anfang an zu besetzen und damit die Ansiedlung bzw. Ausbreitung 
unerwünschter Grasarten (z. B. der Quecke) zu behindern. Die Zumi-
schung von Zuchtsortensaatgut muss unbedingt vermieden werden, da 
die konkurrenzschwächeren Wildp�anzen sonst verdrängt werden kön-
nen. Bei einer Verwendung von Zuchtgräsern und -leguminosen besteht 
die Gefahr, dass die Flächen bereits nach kurzer Zeit artenärmer werden 
und/oder vergrasen.
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Wichtige Punkte bei der Verwendung von Samenmischungen aus 
gebietsheimischem Wildp�anzensaatgut

- In Abhängigkeit von der Zielstellung der Begrünung (z. B. Agrar- 
umweltmaßnahmen, Kompensationsplanung, Naherholung, Erosi-
onsschutz) müssen die Aspekte Naturnähe (auf der Basis entspre-
chender P�anzengesellschaften) und/oder Funktionalität (techni-
sche Anforderungen an die Begrünung) gewichtet werden.

- Die naturschutzfachliche Relevanz bestimmt die Anforderungen an 
die Herkunft der einzelnen Arten: z. B. eng gefasste Herkunft bei 
Verwendung in einem Naturschutzgebiet oder daran angrenzend, 
weiter gefasste Herkunft bei Verwendung im urbanen Bereich. 

- Unbedingt zerti�zierte Vermehrungsbetriebe für regionale Her-
künfte von Wildp�anzenarten mit der Zusammenstellung der 
Mischung beauftragen. Diese Betriebe geben auch Ratschläge zur 
Standortanpassung der Mischung.

- Samenmischungen, die sowohl Wildkräuter als auch konkurrenz-
schwächere Wildgräser enthalten, fördern eine ausgewogene und 
nachhaltige Entwicklung artenreicher Bestände. Mischungen mit 
Zuchtgräsern und Zuchtsorten von Leguminosen dürfen nicht ver-
wendet werden, da sie langfristig die Wildkräuter verdrängen. 

Renaturierter Feldrain im 4. Jahr;  
Aspekt mit Wiesen-Margerite und Wiesen-Witwenblume [14]
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- 

Für Ansaatmischungen geeignete Arten*  – die genaue Auswahl richtet sich nach dem 
Vorkommen in der jeweiligen Region [15]

* Die wissenschaftlichen Artnamen können in www.�oraweb.de nachgeschlagen werden.

Gemeine Schafgarbe Wiesen-Margerite Weiße Lichtnelke

Wiesen-Bocksbart Kleiner Odermennig Färber-Hundskamille

Wiesen-Witwenblume Wiesen-Salbei Nesselbl. Glockenblume 

Wilde Malve Scabiosa - Flockenblume Gewöhnlicher Dost








































































































