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Abkürzungsverzeichnis 
a   Jahr 

A   Autobahn 

a. F.   alte Fassung 

AfPE Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung – Amt 
für Planfeststellung Energie – 

AgrarZahlVerpflV Verordnung über die Einhaltung von Grundanforderungen und Standards im Rahmen 
unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen (Agrarzahlungen-Verpflich-
tungenverordnung-AgrarZahlVerpflV vom 17. Dezember 2014 (BAnz AT 23.12.2014 
V1), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 24. September 2019 (BAnz 
AT 27.09.2019 V1AHP SH Artenhilfsprogramm Schleswig-Holstein 

AOT 40   Kumulierte Ozonbelastung oberhalb des Grenzwertes von 40 ppb 

AWZ   Ausschließliche Wirtschaftszone 

B   Bundesstraße 

BauGB Baugesetzbuch (in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634)) 

BBKSH   Bodenbelastungskataster Schleswig-Holstein 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 
geändert worden ist) 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz-Altlastenverordnung (vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 
3465) geändert worden ist) 

BBPIG Gesetz über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2543; 2014 I S. 148, 271), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. 
Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist) 

BFO Nordsee Bundesfachplan Offshore für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone der Nord-
see (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 2016/2017) 

BFO Ostsee Bundesfachplan Offshore für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone der Ostsee 
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 2016/2017) 

BGBl.   Bundesgesetzblatt 

BgM   Biotop gestaltende Maßnahmen 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist. 

BImSchV Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Bundes-
Immissionsschutz-Verordnung, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen 
vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
13. Juni 2019 (BGBl. I S. 804) geändert worden ist) 

BIS   Besucherinformationssystem für Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein 

BLANO   Bund/Länder-Ausschuss für Nord- und Ostsee 

BMEL   Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

BMELV   Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

BMU   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

BMUB   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
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BMVBS   Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 

BMVI   Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706) geändert worden ist) 

BSH   Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 

BSPA   Baltic Sea Protected Area 

BVerwG   Bundesverwaltungsgericht 

bzw.   Beziehungsweise 

CBD   Biodiversitätskonvention 

CL   Critical Loads 

cm   Zentimeter 

CO2   Kohlenstoffdioxid 

CWSS   Gemeinsames Wattenmeersekretariat/Common Wadden Sea Secretariat 

d   Tag 

DAS Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, vom Bundeskabinett am 17. De-
zember 2008 beschlossen 

dB   Dezibel 

DGLG Gesetz zur Erhaltung von Dauergrünland (Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur 
Erhaltung von Dauergrünland (Dauergrünlanderhaltungsgesetz – DGLG) und zur Än-
derung anderer Vorschriften vom 7. Oktober 2013 (GVOBl. S. 387)), das zuletzt geän-
dert worden ist durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23, Januar 2019 (GVOBl. S. 26) 

DIN   Deutsche Institut für Normung 

DSchG SH Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 30. Dezember 2014 
(GVOBl. 2015, 2) 

DVL   Deutscher Verband Landschaftspflege 

et al.   et alia (= „und andere“) 

EEG Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. 
Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706) geändert worden ist) 

E+E-Vorhaben  Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben 

EnLAG Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz vom 21. Au-
gust 2009 (BGBl. I S. 2870), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Mai 
2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist) 

ErosionSchV Landesverordnung zur Einteilung der Wasser- und Winderosionsgefährdung landwirt-
schaftlicher Flächen, verkündet als Artikel 3 der Landesverordnung zur Durchführung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 2015 vom 16. Juli 2015 (GVOBl. 2015 S. 297, 299) 
ESPOO-Konvention Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenz-
überschreitenden Raum vom 25. Februar 1991 

e. V.   eingetragener Verein 

EWKG Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (Energiewende- 
und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein – EWKG), verkündet als Artikel 1 des Ge-
setzes zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein vom 7. März 
2017 (GVOBl. S. 124) 

FEP   Flächenentwicklungsplan gemäß § 5 WindSeeG 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen – Richtlinie 
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92/43/EWG), Anhänge in der aktuellen Fassung nach dem Beitritt Kroatiens* 
2013/17/EU vom 13. Mai 2013 

FFPV   Freiflächen-Photovoltaik 

FGE   Flussgebietseinheiten 

FSC   Forest Stewardship Council, Zertifizierung nachhaltiger Forstwirtschaft 

GALK   Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz 

GAP   Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union 

GFP   Gemeinsame Fischereipolitik der Europäischen Union 

GÜBAK Gemeinsamen Übergangsbestimmungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung der 
Freien Hansestadt Bremen vertreten durch den Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa der Freien und Hansestadt Hamburg vertreten durch die Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern vertreten durch das Mi-
nisterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Niedersach-
sen vertreten durch das Ministerium für Umwelt und Klimaschutz des Landes Schles-
wig-Holstein vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume zum Umgang mit Baggergut in Küstengewässern (August 2009) 

GVOBl   Gesetz- und Verordnungsblatt 

GW   Gigawatt 

HELCOM  Helsinki-Konvention (von 1974, erneuert 1992) 

HWRL Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (Richtlinie über die Bewertung und das Ma-
nagement von Hochwasserrisiken (Richtlinie 2007/60/EG)), vom 23. Oktober 2007 

Hz   Hertz 

HW 200   Küstenhochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit, 200-jähriges Hochwasserrisiko  

IMTA   Integrierte multi-trophische Aquakultur 

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change, Weltklimarat (Genf, Schweiz) 

Kfz   Kraftfahrzeug 

kg   Kilogramm 

kHz   Kilohertz 

km   Kilometer 

km2   Quadratkilometer 

KV   Kilovolt 

kW   Kilowatt 

KüFO Landesverordnung über die Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern (Küsten-
fischereiverordnung vom 3. Dezember 2018 GVOBl. 2018 S. 802) 

L   Landesstraße 

LABO   Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

LAG   Lokale Aktionsgruppen 

LaPlaG Gesetz über die Landesplanung (Landesplanungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Januar 2014, letzte berücksichtigte Änderung: § 18a geändert (Ges. 
v. 20.05.2019, GVOBl. S. 98)) 

LBV-SH   Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 

LDEN   Lärmindex: Tag-Abend-Nacht-Pegel (day/evening/night) 

LEP Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (Bekanntmachung der Feststellung 
des Plans durch das Innenministerium – Landeplanungsbehörde – vom 13. Juli 2010, 
Amtsblatt SH 2010, S. 719) 
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LIFE   L‘Instrument Financier de l’Environment/Umweltfinanzförderprogramm 

LKN-SH   Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein 

LKW   Lastkraftwagen 

LLUR   Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein 

LNatSchG  Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425). 

LSG   Landschaftsschutzgebiet 

LRT   Lebensraumtyp gemäß der Definition der FFH-Richtlinie 

LUVPG Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung Schleswig-Holstein (Artikel 2 
des Gesetzes vom 13. Mai 2003 (GVOBl. S. 246), letzte berücksichtigte Änderung: 
mehrfach geändert (Art. 1 Ges. v. 13.12.2018, GVOBl. S. 773) 

LWaldG  Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz – LWaldG – vom 05. 
Dezember 2004, letzte Änderung durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13.12.2018, 
GVOBl. S. 773) 

LWG  Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz in der Fassung 
vom 11. Februar 2008, mehrfach geändert (G v. 01.08.2016, GVOBl. S. 680)), letzte 
Änderung Artikel 20 der Landesverordnung vom 16.01.2019,) GVOBl. S. 30) 

m2   Quadratmeter 

MELUND Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
Schleswig-Holstein 

mg   Milligram 

MPA   Marine Protected Area 

MSRL Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der Europäischen Union von 2008 (Richtlinie 
2008/56/EG) vom 17. Juni 2008 

MSZ   Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven 

MW   Megawatt 

MWVATT Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes 
Schleswig-Holstein 

N   Stickstoff 

Natura 2000 Schutzgebietssystem Natura 2000 gemäß den Regelungen der FFH-Richtlinie (Richtli-
nie 92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) 

NEP   Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur 

n. F.    neue Fassung 

NN   Normalnull 

NO2   Stickstoffdioxid 

NOK    Nord-Ostsee-Kanal 

NPG    Nationalparkgesetz 

NSG   Naturschutzgebiet 

O3   Ozon 

O-NEP   Offshore-Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur 

OSPAR Völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz der Nordsee und des Nordostatlantiks vom 22. 
September 1992 

OVG   Oberverwaltungsgericht 
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PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, Zertifizierungssys-
tem für nachhaltige Waldbewirtschaftung 

PKW   Personenkraftwagen 

ROG Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden 
ist) 

SHLF   Schleswig-Holsteinischen Landesforsten 

SO2   Schwefeldioxid 

spec.   species indeterminate 

SRÜ Seerechtsübereinkommen (United Nations Convention on the Law of the Sea, UN-
CLOS) 

SUP   Strategische Umweltprüfung gemäß UVPG 

SuV   Siedlungs- und Verkehrsflächen 

THG   Treibhausgas 

TK   topographische Karten 

TWh   Terrawattstunden 

TWSC   Trilateral Wadden Sea Cooperation 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change, Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen 

UNO   Organisation der Vereinten Nationen 

UVP   Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist) 

UVP-RL Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri-
vaten Projekten Richtlinie 85/337/EWG bzw. 2011/92/EU) vom 13. Dezember 2011 

UZVR   unzerschnittene verkehrsarme Räume 

VDN   Verband Deutscher Naturparke 

VSRL Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 79/409/EWG) 
vom 2. April 1979. Kodifizierte Fassung vom 30. November 2009 als Richtlinie 
2009/147/EG 

WKA   Windkraftanlage 

WETTREG  Wetterlagen-basierte Regionalisierung 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2254) geändert worden ist) 

WindSeeG Gesetz zur Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See (Windenergie-auf-
See-Gesetz vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), das zuletzt durch Artikel 
21 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist) 

WRRL   Europäische Wasserrahmen-Richtlinie von 2000 (Richtlinie 2000/60/EG) 

WTK-SH  Wildtierkataster Schleswig-Holstein (gegründet 1995) 

 
  



 

9 

 

Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: Natura 2000 .......................................................................................................................................... 21 
Tabelle 2: Naturschutzgebiete – Bestand .............................................................................................................. 42 
Tabelle 3: Gebiete, die die Voraussetzung für eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet erfüllen ............... 48 
Tabelle 4: Landschaftsschutzgebiete - Bestand .................................................................................................... 56 
Tabelle 5: Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen 61 
Tabelle 6: Naturdenkmäler .................................................................................................................................... 67 
Tabelle 7: Geschützte Landschaftsbestandteile einschließlich Baumschutzsatzungen der Gemeinden und Städte
 .............................................................................................................................................................................. 80 
Tabelle 8: Naturwälder gemäß § 14 Landeswaldgesetz ........................................................................................ 82 
Tabelle 9: Naturerlebnisräume .............................................................................................................................. 83 
Tabelle 10: Schutzstreifen an Gewässern II. Ordnung .......................................................................................... 84 
Tabelle 11: Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems ......... 88 
Tabelle 12: Ausgewählte Bodenteilfunktionen mit besonderer Bedeutung für Schleswig-Holstein...................... 153 
Tabelle 13: Geotope im Planungsraum II ............................................................................................................ 155 
Tabelle 14: Archivböden im Planungsraum II ...................................................................................................... 158 
Tabelle 15: Erlebnisqualität der Landschaftsbildtypen (Wirz, 1995: Gutachten „Landschaftsrahmenplan 
Ostholstein“, Hannover, ergänzt) ......................................................................................................................... 160 
Tabelle 16: Pflanzengesellschaften und ihre Reaktion auf den Klimawandel ...................................................... 161 
Tabelle 17: Klimaänderungen und ihre Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Vegetation 
und Artenzusammensetzung ............................................................................................................................... 164 
Tabelle 18: Treibhausgas-Emissionswerte auf Moorböden (Jensen et al., 2010) ............................................... 165 
Tabelle 19: Treibhausgas-Emissionen auf Niedermoorböden in Abhängigkeit der Nutzung und des 
Wasserstandes (Drösler et al., 2011) .................................................................................................................. 166 
Tabelle 20: Kohlenstoffvorräte der Wälder Schleswig-Holsteins nach Speichern (Wördehoff et al., 2012) ......... 167 

  



 

10 

 

Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1: Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems – 
Kreis Rendsburg-Eckernförde und Stadt Neumünster 

Abbildung 2: Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems – 
Kreis Plön und Stadt Kiel 

Abbildung 3: Winderosionsgefährdung 

Abbildung 4: Wassererosionsgefährdung 

Abbildung 5: Bodenkundliche Feuchtestufen 

Abbildung 6: Wasserhaushalt: Feldkapazität im effektiven Wurzelraum 

Abbildung 7: Wasserhaushalt: Sickerwasserrate 

Abbildung 8: Nährstoffhaushalt: Nährstoffverfügbarkeit im effektiven Wurzelraum 

Abbildung 9: Bodenwasseraustausch 

Abbildung 10: Gesamtfilterwirkung 

Abbildung 11: Natürliche Ertragsfähigkeit 

Abbildung 12: Archivböden 

Abbildung 13: Landschaftswandel Siedlungs- und Verkehrsflächen im Zeitraum von 1990 bis 2006 (nach GFN 
2015) 

Abbildung 14: Landschaftswandel Windenergie im Zeitraum von 1990 bis 2013 (nach GFN 2015) 

Abbildung 15: Landschaftswandel Mais im Zeitraum von 1990 bis 2010 (nach GFN 2015) 

Abbildung 16: Landschaftswandel Biogasanlagen im Zeitraum von 1990 bis 2013 (nach GFN 2015) 

Abbildung 17: Landschaftswandel Solarenergie im Zeitraum von 1990 bis 2013 (nach GFN 2015) 

Abbildung 18: Übersicht über das aktuelle Biodiversitätsmonitoring 

Abbildung 19: Übersicht über die Bausteine I bis III der landesweiten Biotopkartierung 

Abbildung 20: Hydrogeologische Vertikalgliederung des Untergrundes im Hinblick auf das nutzbare Grundwas-
serdargebot 

  



 

11 

 

1. Natur und Landschaft 
1.1 Lebensräume 
Im Kapitel 2.1.6: Lebensräume des Hauptteiles des 
Landschaftsrahmenplanes werden die natürlichen 
und naturnahen Lebensräume Schleswig-Holsteins 
sowie Restflächen dieser Lebensräume und von na-
turnahen Strukturelementen geprägten Agrarland-
schaften und Siedlungsbereiche einschließlich der 
sie charakterisierenden und wertgebenden Arten 
beschrieben. Des Weiteren werden die grundsätzli-
chen Ziele und daraus abgeleitete Einzelziele für die 
jeweiligen Lebensräume benannt. 

Der Erhaltungszustand der deutlich überwiegenden 
Zahl der natürlichen und naturnahen Lebensräume 
einschließlich ihrer Tier- und Pflanzenarten ist in ei-
nem hohen Maße beeinträchtigt. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig. Im Kapitel 2.1.6: Lebensräume sind 
schon eine Reihe dieser benannt. Bei Weiterbeste-
hen dieser Beeinträchtigungen wird sich der Zu-
stand der Lebensräume und ihrer Tier-und Pflan-
zenarten weiter verschlechtern, was sich durch di-
rekte Flächenverluste und qualitative Veränderun-
gen der Flächen und durch Veränderungen der Po-
pulationen der Arten bis hin zu ihrem Aussterben 
ausdrücken kann. Entsprechend der aktuellen Situ-
ation kann dieses für einzelne Lebensräume und Ar-
ten bereits mittelfristig geschehen. 

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, spezifische 
Erfordernisse zur Sicherung, gegebenenfalls auch 
zur Entwicklung der Bestände und dem Erhalt oder 
der Wiederherstellung von günstigen Erhaltungszu-
ständen aufzuzeigen sowie entsprechende Maß-
nahmen zu benennen und umzusetzen. 

Im Folgenden werden in Ergänzung zur allgemeinen 
Beschreibung und zu den Zielaussagen des Kapi-
tels 2.1.6: Lebensräume für die einzelnen Lebens-
räume ihr derzeitiger Erhaltungszustand (Ergebnis-
sen des Berichts gemäß Artikel 17 FFH-RL für den 
Berichtszeitraum 2013-2018; https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/N/na-
tura2000/NZP_09_Monitoring.html) dargestellt, die 
wesentlichen Beeinträchtigungen und Konflikte be-
nannt sowie eine Prognose des zu erwartenden Zu-
standes gegeben. Für die im Planungsraum vor-
kommenden gesetzlich geschützten Biotope, die Le-
bensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie 
sowie für die Arten der Anhänge II und IV der FFH-
Richtlinie werden bei jeder Lebensraumgruppe die-
jenigen genannt, für die ein besonderes Handlungs-
erfordernis auf Grund derzeit bekannter akuter Ge-
fährdung, oder ungünstigem Erhaltungszustand 
(ebenfalls nach FFH-Bericht 2013-2018, s.o.) be-
steht. Das Handlungserfordernis besteht regional für 
die jeweiligen LRT und Arten entsprechend der Be-
wertung der Einzelparameter (siehe FFH-Bericht) 
sowie entsprechend der Situation der Einzelvorkom-
men. 

Hinzu kommen sogenannte „Verantwortungsarten“ 
d.h. Arten, für die Deutschland aus globaler Per-
spektive eine besondere Verantwortlichkeit zuge-
messen wird, weil sie nur hier vorkommen oder ein 
bedeutender Teil der Weltpopulation hier vorkommt 
oder die Art weltweit gefährdet ist (Liste der Arten in 
besonderer Verantwortung Deutschlands). Sie sind 
teilweise typische Arten der beschriebenen Lebens-
räume oder auch Arten der Anhänge der FFH-RL 
und der VSRL.  

Wesentliche Aussagen zum allgemeinen Lebens-
raumschutz sind für die einzelnen Lebensräume ins-
besondere durch die in Kapitel 2.1.6: Lebensräume 
aufgeführten Ziele bereits getroffen. Darüber hinaus 
gehende besondere Schutzmaßnahmen und –pro-
gramme für Lebensräume und Arten werden im Ent-
wicklungsteil des Hauptteiles aufgeführt. 

Unabhängig von diesen Maßnahmen und Program-
men besteht für einen hohen Anteil der natürlichen 
und naturnahen Biotope der gesetzliche Bio-
topschutz gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 21 LNatSchG. Ziel ist insbesondere das Verbot 
von Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sons-
tigen erheblichen Beeinträchtigung der benannten 
Biotope führen können. Darüber hinaus gilt der all-
gemeine (§ 39 BNatSchG) und der besondere (§ 44 
BNatSchG) Artenschutz, der neben der einzelnen 
Art und dem einzelnen Individuum auch den Schutz 
der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden 
Arten umfasst.  

Weitere Schutzregime für bestimmte Lebensraumty-
pen sowie Tier- und Pflanzenarten sind die FFH-
Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie, die Bundesar-
tenschutzverordnung sowie die Bonner und Berner 
Konvention. 

Für marine Lebensräume, für Küstenlebensräume 
sowie für die Binnengewässer haben die WRRL und 
die MSRL maßgeblich den „guten Zustand“ zum 
Ziel. Mit der Gemeinsamen Fischereipolitik der Eu-
ropäischen Union (GFP) besteht zudem ein Instru-
ment zur Regelung der Fischerei. Weitere grenz-
übergreifend wirksame Schutzinstrumente stellen 
die völkerrechtlich bindenden Übereinkommen zum 
Schutz von Nord- und Ostsee (OSPAR) und das 
Übereinkommen zum Schutze der Meeresumwelt 
des Ostseegebietes (HELCOM) dar. 

Im Bereich der Wälder wurden landesweit rund 
zehn Prozent des im Besitz der öffentlichen Hand 
befindlichen Waldes als Naturwaldfläche ausgewie-
sen, in denen jegliche Form der forstwirtschaftlichen 
Nutzung ausgeschlossen ist. Gemäß § 14 LWaldG 
sind Naturwälder im Eigentum der Anstalt Schles-
wig-Holsteinische Landesforsten und der Stiftung 
Naturschutz ab etwa 20 Hektar Größe zum Natur-
wald erklärt und unter Schutz gestellt. 

Mit dem Dauergrünlanderhaltungsgesetz (DGLG) 
aus 2019 ist die Umwandlung von Dauergrünland in 
Acker verboten worden. Dieses gilt insbesondere für 

https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/foerderschwerpunkte/verantwortungsarten.html
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/foerderschwerpunkte/verantwortungsarten.html


 

12 

 

Flächen, die hoher Wassererosionsgefährdung un-
terliegen oder in Überschwemmungs- oder Wasser-
schutzgebieten liegen, sowie für Gewässerrand-
streifen und Moor- und Anmoorböden. Innerhalb 
dieser Bereiche ist ein Umbruch nur in Ausnahme-
fällen möglich. Außerhalb dieser Flächen ist ein Um-
bruch nur in Verbindung mit der Neuanlage von 
Grünland auf bestehenden Ackerflächen auf Antrag 
möglich (Tauschflächen). 

In einem erheblichen Umfang sind die auf Grund ih-
rer Ausprägung oder Gefährdung wichtigsten Vor-
kommen über die Schutzkategorien des BNatSchG 
- insbesondere als Naturschutzgebiet und als Natio-
nalpark - sowie als FFH- oder Vogelschutzgebiet, 
geschützt. 

In den Kapiteln 1.1.1 bis 1.1.10 werden im Abschnitt 
„Besonderes Handlungserfordernis“ folgende Kürzel 
verwendet: 

LRT = Lebensraumtyp gem. Anhang I FFH-Richtli-
nie (es folgt die Nr. gemäß Anhang I und der 
entsprechende Name des LRT;  

Nr. mit * = prioritärer LRT) 

a = atlantische biogeografische Region 

k = kontinentale biogeografische Region 

N = Nordsee (bei marinen LRT) 

O = Ostsee (bei marinen LRT)  

Wird keine biogeografische Region genannt, gilt die 
Bewertung für beide Regionen. 

Erhaltungszustände gemäß Bewertungsvorgaben 
der EU für die LRT gem. Anhang I FFH-Richtlinie 
und die Arten gem. Anhang II und IV der FFH-Richt-
linie sowie Vogelarten gem. Anhang I der VSRL 
(Anhang bei Arten jeweils hinter dem Artnamen ge-
nannt), Berichtszeitraum: 2013-2018: 

XX = unbekannt 

U1 = ungünstig – unzureichend 

U2 = ungünstig - schlecht 

Nennung von Biotoptypen, die nicht (eindeutig) den 
genannten LRT zuzuordnen sind. Dabei: 

RL mit Zahlenangabe = Status nach Roter Liste Bio-
toptypen des Bundesamtes für Naturschutz 

§§ = gemäß § 30 BNatSchG i.v.m. § 21 LNatSchG. 
Bei den LRT keine §§-Zuordnung, da gesetzli-
cher Biotopschutz im Einzelfall von LRT-Defini-
tion und Einstufung der unterschiedlichen Erhal-
tungszustände abhängig. 

Das besondere Handlungserfordernis leitet sich hier 
insbesondere aus den ungünstigen Erhaltungszu-
ständen der im Planungsraum vorkommenden LRT 
und Arten der Anhänge I, II und IV der FFH-RL, wei-
teren defizitären und/oder gefährdeten Biotoptypen 
sowie für stark gefährdete Vogelarten ab (Rote Liste 
der Brutvögel Schleswig-Holsteins 2011). Die Liste 

ist nicht abschließend. In den Texten zu den Le-
bensräumen im Hauptband (Kap. 2.1.6) sind weitere 
typische, tlw. ebenfalls gefährdete Arten genannt. 

1.1.1 Marine Lebensräume und Ästuarien 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: offene Mee-
resbereiche, Flachwasserbereiche, Meeresgrund, 
Riffe, Sandbänke, Seetangbestände, Seegraswie-
sen, vegetationsfreies Watt/Windwatt (an der Ost-
see), Ästuarien (als Lebensraumkomplex) 

Beurteilung des Erhaltungszustandes/Bewer-
tung: Von den im Planungsraum vorkommenden 
marinen Lebensraumtypen der Ostsee wurden nur 
die Sandbänke (LRT 1110) und die Riffe (LRT 
1170) mit einem günstigen Erhaltungszustand ein-
gestuft. Das vegetationsfreie Wind-Watt an der Ost-
see (LRT 1140) und die Flächen großer Meeres-
arme und –buchten (LRT 1160) werden mit 
„schlecht“ (U2) bewertet. 

Insgesamt befindet sich aber die Ostsee in einem 
bedenklichen Gesamtzustand. Die in der MSRL ge-
troffene Anfangsbewertung (2012) zeigte, dass sich 
die Ostsee in keinem guten Zustand befindet. Auch 
der aktuelle Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 
der WRRL kam zu dem Ergebnis, dass die Küsten-
gewässer der Ostsee sich in keinem „guten“ Zu-
stand befinden. Diese Einschätzung wird auch 
durch die Rote Liste des Bundesamtes für Natur-
schutz (2014) gestützt, nach der jede dritte marine 
Art zumindest „gefährdet“ ist. 

Die Lagunen/Strandseen (LRT 1150) werden bei 
den Küstenlebensräumen (Kapitel 1.1.2) behandelt. 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: Es ist davon auszugehen, dass die Nut-
zung der Küstengewässer weiterhin anhalten wird. 
Um Ziele wie den „Guten Umweltzustand“ der 
Meere (GES) entsprechend MSRL oder die völker-
rechtlich bindenden Empfehlungen von HELCOM zu 
erreichen, ist ein ambitioniertes Agieren erforderlich. 
Auch das deutliche Verfehlen des WRRL-Zieles, 
des Erreichens eines „guten Gewässerzustand“ von 
der Quelle bis in die Küstengewässer, weist auf den 
erforderlichen Handlungsbedarf hin. So wurden in 
Deutschland bisher ein hoher Anteil der erforderli-
chen Maßnahmen gegen übermäßige Einträge aus 
der Landwirtschaft nicht umgesetzt. Der in den letz-
ten Jahren deutlich gewordene Rückgang einer 
Vielzahl „klassischer“ Schadstoffe im Meer weist auf 
die erfolgreiche Umsetzung der Verbots- und Re-
duktionsmaßnahmen hin. Gleichwohl sind diese 
Stoffe teilweise noch in bedenklichen Konzentratio-
nen in der Meeresumwelt vorhanden und durch ver-
besserte Analytik rücken nun neue, schon in gerin-
gen Konzentrationen toxisch wirksame Substanzen 
wie Flammschutzmittel oder Arzneistoffe in den Fo-
kus der Meereschemiker. 

Eine aus Sicht des Umweltschutzes positive Ent-
wicklung stellt die ab 2015 geltende Verschärfung 
der Emissionsgrenzwerte von Schiffen in Nord- und 
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Ostsee dar. Der Einsatz bestimmter Fischfangme-
thoden kann in den Küstengewässern zu einer wei-
teren Beeinträchtigung führen. Eine direkte Verbes-
serung für Meeresorganismen wird mittelfristig zu-
dem die von 2015 bis 2019 stufenweise europaweit 
eingeführte Anlandeverpflichtung für Beifang mit 
sich bringen, da sie eine Umstellung auf selektivere 
Fangmethoden lohnenswert macht. Auch die mit der 
Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik veran-
kerte Erkenntnis, dass sich die Fangquoten einer 
zukunftsorientierten Fischerei am maximalen nach-
haltigen Ertrag (MSY) ausrichten müssen, wird sich 
langfristig positiv auf die Bestände auswirken, wie 
die Erholung vieler Fischarten in der Ostsee bereits 
zeigt. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT 1140 vegetationsfreies Watt, O: U2 
• LRT 1160 flache Meeresbucht, O: U2) 
• Seegras-Wiesen, RL 2 

Arten: 

• Schweinswal, k: U2 
• Seehund, k: U1 
• Finte, k: U2 
• Meerneunauge, k: U2 
• Flussneunauge. k: U2 
• Seeschwalben, Seetaucher, Meeresenten 
• Seegras (Zostera spec.) 

1.1.2 Küstenlebensräume 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: Watt mit 
Vegetation (Queller, Schlickgras), Außensände, 
Strände, Steilküsten, Strandwälle, Brackwasserröh-
richte, Salzwiesen, Strandseen (Lagunen), Küsten-
dünen 

Zustand: Die Watt- und Strandlebensräume an der 
Ostsee befinden sich gemäß aktuellem FFH-Bericht 
weit überwiegend in einem schlechten Erhaltungs-
zustand (U2). Ausschließlich das Quellerwatt (LRT 
1310) weist hier noch einen gleichbleibend guten 
Zustand auf. 

Bei den Küstendünen sind gegenüber dem letzten 
Berichtszeitraum inzwischen die Küstendünen mit 
Kriechweide (LRT 2170) als „günstig“ bewertet. Für 
die übrigen ist ein „schlechter“ (U2) Erhaltungszu-
stand festgestellt bzw. für die Primärdünen (LRT 
2110) ein „unzureichender“ (U1)). Ebenfalls mit 
„schlecht“ bewertet sind die Lagunen (Strandseen) 
(LRT 1150) und die oftmals mit diesen größerer 
Komplexe bildenden, an der Ostseeküste auf Pflege 
angewiesenen Salzwiesen (LRT 1330). 

Gegenüber ihrem Zustand im letzten Berichtszeit-
raum (2007-2012) sind die Erhaltungszustände ent-
weder unverändert geblieben oder haben sich - dies 

gilt insbesondere für die LRT der Strände und Küs-
tendünen -  verschlechtert. Diese Entwicklung spie-
gelt den hohen Nutzungsdruck wieder, der auf die 
Lebensräume der Küsten einwirkt (insbesondere 
Küstenschutz, Tourismus, Landwirtschaft). 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: In den Schutzgebieten wird durch Ma-
nagementpläne und Besucherlenkungsmaßnahmen 
an der Umsetzung der Schutzziele gearbeitet. Au-
ßerhalb dieser Gebiete ist eine Verschlechterung 
der aktuellen Situation durch Bebauung und Stö-
rung von Flora und Fauna in Folge einer weiteren 
Zunahme der touristischen Nutzung in den Strand- 
und Dünenbereichen zu erwarten. 

Binnendeichs liegende Salzwiesen und Strandseen 
sind der Überflutungsdynamik der Meere entzogen. 
Hier kommt es zu einer zunehmenden Aussüßung, 
sodass küstenspezifische salztolerante Arten zu-
nehmend verdrängt werden. 

Da Neueindeichungen seit einem Kabinettsbe-
schluss aus dem Jahr 1989 nicht mehr durchgeführt 
werden sollen und der überwiegende Teil der ver-
bliebenen ökologisch wertvollen Küstenbereiche be-
reits durch die Ausweisung als Schutzgebiet gesi-
chert ist, ist eine noch weitergehende gravierende 
Verschlechterung der Situation jedoch nicht zu er-
warten. Durch Monitoring- und Pflegemaßnahmen 
in den Schutzgebieten, Maßnahmen zum Beispiel 
der LIFE BaltCoast-Projekte oder solchen des Ver-
tragsnaturschutzes kann in Bezug auf die Gesamtsi-
tuation sogar von einer leichten Verbesserung aus-
gegangen werden. Von besonderer Bedeutung sind 
dabei solche Maßnahmen, die auf eine Wiederher-
stellung des natürlichen Wasserregimes im Bereich 
der Küsten abzielen (beispielsweise Abtragung des 
Landesschutzdeiches im Bereich der Strandsee-
landschaft bei Schmoel). 

Für eine langfristige Prognose sind auch Verände-
rungen des Meeresspiegels (Eustasie) zu berück-
sichtigen. Diese resultieren zum einen aus der 
isostatischen Landsenkung als Folge der letzten 
Eiszeit, zum anderen aus dem Anstieg des Meeres-
spiegels aufgrund des Klimawandels. Hieraus ergibt 
sich derzeit eine Erhöhung des Meeresspiegels um 
zwei bis drei Zentimetern innerhalb von zehn Jah-
ren. In beiden Fällen sind auf lange Sicht Landver-
luste zu erwarten, die in besonderem Maße die na-
turnahen Küstenverläufe außerhalb der Deiche be-
treffen dürften. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT *1150 Strandseen, k: U2 
• LRT 1210 einjährige Spülsäume, k: U2 
• LRT 1220 mehrj. Vegetation der Strände, 

k: U2 
• LRT 1230 Fels- und Steilküste, k: U2 
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• LRT 1330 Salzwiese, k: U2 
• LRT 2110 Primärdünen, k: U1 
• LRT 2120 Weißdüne, k: U2 
• LRT *2130 Graudüne, k: U2 
• LRT *2150 Düne mit Calluna-Heide, k: U12 
• LRT 2180 bewaldete Düne, k: U2 
• LRT 2190 feuchte Dünentäler, k: U2 

Arten: 

• Seehund, II, k: U1 
• Kreuzkröte; IV, a: U1, k: U1 
• Wechselkröte, IV, k: U2 
• Alpenstrandläufer, I, RL 1 
• Brandseeschwalbe, I, RL 1 
• Seeregenpfeifer, I, RL 1 
• Steinwälzer, I, RL 1 
• Sandregenpfeifer, I, RL 2 
• Uferschnepfe, I, RL 2 
• Zwergseeschwalbe, I, RL 2 

1.1.3 Binnengewässer 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: Seen, 
Kleingewässer (jeweils oligo- bis eutrophe, dystro-
phe); Flüsse, Bäche (jeweils der verschiedenen 
Substrattypen) 

Zustand: Nach Umsetzung der Kommunalabwas-
serrichtlinie und der Förderprogramme des Landes 
zum Kläranlagenausbau ist in der jüngeren Vergan-
genheit die Beeinträchtigung durch kommunale und 
industrielle Abwässer erheblich zurückgegangen. 
Durch vielfältige Maßnahmen, beispielsweise im 
Rahmen von Extensivierungsprogrammen und Ar-
tenschutzprogrammen für Amphibien (LIFE Bom-
bina) oder Fische wurden Pufferzonen zu Gewäs-
sern eingerichtet, Fließgewässer renaturiert, Klein-
gewässern neu angelegt und Wasserstände erhöht. 
Die Bestandssituation einiger bedrohter Amphibien-
arten wie Rotbauchunke und Laubfrosch konnte 
hierdurch zumindest auf lokaler Ebene verbessert 
werden. Auch wurde die Durchlässigkeit der Fließ-
gewässer durch Maßnahmen der WRRL für wan-
dernde Fischarten verbessert. Dennoch befinden 
sich die Binnengewässer im Land bis auf wenige 
Ausnahmen in einem kritischen Zustand. Bezogen 
auf den guten ökologischen Zustand, bzw. das „gute 
ökologische Potenzial“ gemäß der WRRL verfehlen 
in Schleswig-Holstein aktuell etwa 99 Prozent der 
Fließgewässer und 86 Prozent der Seen dieses 
Ziel. Rund 40 Prozent der Grundwasserkörper im 
oberen Hauptgrundwasserleiter erreichen nicht den 
„guten chemischen“ Zustand (MELUR 2014; auch 
aktuellere Zahlen belegen allenfalls geringfügige 
Verschiebungen). 

Dies spiegelt sich auch in den weit überwiegend 
schlechten (U2) Erhaltungszuständen der betreffen-
den LRT wieder. Lediglich das einzige Vorkommen 
des LRT 3110 Oligotrophe, sehr schwach minerali-
sche Gewässer der Sandebenen ist mit „unzu-
reichend“ (U1) bewertet. Der Gesamtwerterhal-
tungszustand der natürlichen eutrophen Seen (LRT 
3150) hat sich in der atlantischen Region von „unzu-
reichend“ (U1) auf „schlecht“ (U2) verändert. Die üb-
rigen LRT sind in ihrem Zustand konstant geblieben. 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: Die zuvor genannten Maßnahmen wie die 
flächendeckende Einführung von Kläranlagen, Re-
naturierung und Neuanlage von Gewässern und 
Wiedereinbürgerung von Arten im Rahmen ver-
schiedener Artenschutzprogramme in der Vergan-
genheit werden sich ebenso wie weitere Maßnah-
men im Zuge der WRRL grundsätzlich positiv auf 
den Zustand der Binnengewässer auswirken. 

Das zentrale Ziel der WRRL, flächendeckend gute 
Zustände für alle Binnengewässer zu erreichen, 
wurde bislang deutlich verfehlt. In erster Linie ist 
dieses auf diffuse Einträge von Nähr- und Schad-
stoffen aus der intensiven Landbewirtschaftung zu-
rückzuführen, die im Land insgesamt rund 80 Pro-
zent der Gesamtnährstoffeinträge in die Gewässer 
ausmacht (MELUR 2014). Die derzeitigen Bemü-
hungen zur Reduktion der Stoffeinträge aus der 
Landwirtschaft reichen nicht aus, um mittel- bis 
langfristig eine flächendeckende Trendumkehr mit 
dem erwünschten guten Zustand aller Gewässer zu 
erreichen. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT 3110 oligotrophe basenarme Stillge-
wässer, k: U1 

• LRT 3130 oligo- bis mesotrophe Stillge-
wässer mit Strandlings- und/oder Zwerg-
binsengesellschaften, a: U1, k: U2 

• LRT 3140 mesotrophe kalkhaltige Stillge-
wässer, k: U2 

• LRT 3150 eutrophe Stillgewässer, a: U2, k: 
U1 

• LRT 3160 dystrophe Stillgewässer, U2  
• LRT 3260 Fließgewässer mit flutender Ve-

getation, U2 
• Natürliche und naturnahe Fließgewässer, 

RL 1-2 
• (naturnahe) Grabensysteme in Grünland-

komplexen (Sondersituationen, zum Bei-
spiel Eiderstedt), a 

• Altarme, RL 1  
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• Quellen, RL 2 
• LRT 7220 Kalktuffquelle, k: U2 

Arten: 

• Kammmolch, II, U1 
• Rotbauchunke, II, k: U1 
• Knoblauchkröte, IV, U1 
• Kreuzkröte, IV, U1 
• Bachneunauge, II U1 
• Flussneunauge, II, a: U1 
• Meerneunauge, II, a: U1 
• Schlammpeitzger, II, a: U1 
• Steinbeißer, II, a: U1 
• Große Moosjungfer, II, U1 
• Grüne Mosaikjungfer, II, U1 
• Schmale Windelschnecke, II, k: U1 
• Kleine Flussmuschel, II, k: U2 
• Froschkraut, II, k: U1 

1.1.4 Wälder 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: natur-
nahe Laub- und Laubmischwälder trockener bis 
feuchter Standorte: Buchenwälder, Eichen-Buchen-
wälder, Eichenwälder, Eichen-Kratts; Hang- und 
Schluchtwälder, grund- und stauwasserbeeinflusste 
Eichen-Misch-/Eichen-Hainbuchen-Wälder, Sumpf-, 
Bruch-, Au- und Moorwälder 

Zustand: Im Rahmen der landesweiten Biotopkar-
tierung (1992) wurden in Schleswig-Holstein 
24,5 Prozent der Waldfläche als naturnah einge-
stuft. Aufgrund des nach wie vor überwiegend rela-
tiv geringen Alters der Bestände und des gegenüber 
dem Landesdurchschnitt geringeren Waldanteil im 
Planungsraum, ist die Zustandssituation hier als un-
zureichend zu beurteilen. 

Die Erhaltungszustände der FFH-Wald-Lebens-
raumtypen sind aktuell durchweg mit „schlecht“ (U2) 
eingestuft worden. Gegenüber dem letzten Berichts-
zeitraum sind die Zustände praktisch gleichgeblie-
ben. Der Zustand der Moorwälder (LRT 91D0) hat 
sich in der kontinentalen Region verschlechtert. 

Naturschutzfachlich positiv zu bewerten ist die Zu-
nahme des Laubwaldanteils im Planungsraum in 
den letzten Jahren, während gleichzeitig der Anteil 
standortfremder Nadelwälder zurückging (BWI III). 
Auch die Gesamtfläche des Waldes ist leicht gestie-
gen. Dennoch ist der Anteil alter Bäume sowie des 
ökologisch besonders wertvollen Totholzes aus 
Sicht des Natur- und Artenschutzes in den meisten 
Wäldern noch zu gering. 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: Die weitere Entwicklung der Wälder insge-
samt ist, auch vor dem Hintergrund klimatischer 

Veränderungen, schwer zu prognostizieren. Die Da-
ten der Bundeswaldinventur für Schleswig-Holstein 
weisen insgesamt einen positiven Trend bezüglich 
der Naturnähe, des Vorrats, des Altersdurch-
schnitts, der Struktur und des Totholzes auf. Der 
Laubbaumanteil hat sich weiter erhöht, der Anteil 
der reinen Nadelwälder hat abgenommen. Der Al-
tersdurchschnitt der Wälder ist über alle Besitzarten 
in den letzten Jahren weiter angestiegen. 

Regional ergeben sich aufgrund der unterschiedli-
chen Standorte und der historischen Entwicklung 
Unterschiede, z. B. in der Baumartenzusammenset-
zung und der Waldbesitzart. Damit einhergehend 
unterscheiden sich auch naturschutzfachliche Para-
meter. 

Ein weiteres Problem ist die anhaltende Eutrophie-
rung durch Einträge aus angrenzenden Nutzflächen 
und diffus aus der Atmosphäre und den hieraus sich 
ergebenden Folgen für das Ökosystem (u.a. für 
Krautflora, Pilze, weitere Artengruppen). 

Für den Anteil der Waldfläche innerhalb von Schutz-
gebieten, könnte durch Umsetzung der entspre-
chenden Managementpläne mittelfristig eine Auf-
wertung der Bestände erfolgen. Eine positive Per-
spektive stellt auch die Ausweitung der Naturwald-
fläche sowie die angestrebte Erhöhung des Waldan-
teiles insgesamt dar. Zumindest in den Wäldern, die 
sich im Eigentum der öffentlichen Hand befinden, 
werden dabei in zunehmendem Maße auch natur-
schutzfachliche Belange berücksichtigt. 

Durch die Umsetzung der WRRL dürfte auch die 
Fläche renaturierter Gewässer zunehmen, wodurch 
es auf längere Sicht zu einer Aufwertung von Au- 
und Bruchwäldern kommt. Aufgrund der vermehrten 
Nutzungsaufgabe bisher landwirtschaftlich genutzter 
Bereiche auf Hochmoorböden im Rahmen des Kli-
maschutzes ist mittel- bis langfristig auch eine Zu-
nahme von Moorwäldern zu erwarten. 

Durch die Umsetzung des Zwei-Prozent-Wildniszie-
les wird sich der Anteil naturnaher Waldflächen, 
bzw. von Flächen, die sich langfristig zu Wald entwi-
ckeln werden, ebenfalls erhöhen. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwälder, U2 
• LRT 9120 bodensaure Buchen-Eichenwäl-

der mit Ilex, U2 
• LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald, U2 
• LRT 9160 Eichen-/Ei.-Hainbuchenwälder, 

U2 
• LRT *9180 Hang- und Schluchtwälder, k: 

U2 
• Steilküstenwälder, k 
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• LRT 9190 Alte bodensaure Eichenwälder, 
U2 

• LRT *91D0 Birken-Moorwälder, U2 
• LRT *91E0 Auen- und Quellwälder, U2 
• Weichholzauwälder, RL 1 
• Sumpfwälder, RL 2-3  
• (Erlen-)Bruchwälder, RL 1-2  
• Nieder- (Kratts)/Mittelwald, RL 1-2 
• Hudewald, RL 1-2 

Arten: 

• Großer Abendsegler, IV, U1 
• Kammmolch, II, U1 
• Schwarzspecht, I, s 
• Seeadler; I, s 
• Uhu, I, s 
• Waldkauz, I, s 
• Waldohreule, I, s 

1.1.5 Hochmoore 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: Hoch-
moore (inklusive der Degenerationsstadien) mit 
Bult-Schlenken-Formationen/Schwingrasen, Über-
gangsmoore (diverse Ausprägungen), Kesselmoore 

Zustand: Aufgrund umfangreicher Wiedervernäs-
sungsmaßnahmen hat sich die Situation in vielen 
Mooren gegenüber den 1980er Jahren verbessern 
können. Eine Wiedervernässung des Dosenmoores 
wurde von 1980 an einige Jahre mit wissenschaftli-
cher Begleitung unternommen. Weitere bedeutende 
Wiedervernässungsprojekte laufen im Hartshoper 
Moor und im Königsmoor und seit Beendigung des 
industriellen Torfabbaus auch im Großen Moor bei 
Dätgen sowie im Kaltenhofer Moor. Eine entschei-
dende Wende zu einer flächenhaften Regeneration 
und eine bedeutende Ausdehnung der natürlichen 
Hochmoorvegetation konnte allerdings nicht erreicht 
werden. Gründe dafür sind der insgesamt zu stark 
und zu flächenhaft veränderte Landschaftswasser-
haushalt sowie die direkten Nährstoffeinträge aus 
der unmittelbaren Umgebung und die diffusen Ein-
träge aus der Atmosphäre. Insgesamt sind daher 
die hochmoortypischen LRT sowohl in der atlanti-
schen als auch der kontinentalen Region in ihrem 
Erhaltungszustand als „schlecht“ (U2) einzustufen. 
Lediglich die kleinflächig, meist in den Kernberei-
chen der Moore noch vorkommenden Torfmoor-
Schlenken (LRT 7150) sind etwas besser mit „unzu-
reichend“ (U1) bewertet. Der Erhaltungszustand ist 
damit im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum 
konstant geblieben. 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: Bei gleichbleibenden hydrologischen Be-
dingungen dürfte der Zustand der höherwertigen, in 

Renaturierung befindlichen Hochmoorflächen hin-
sichtlich der Vegetation mehr oder weniger stabil 
bleiben. In stärker degradierten und fortdauernd ent-
wässerten Bereichen hingegen werden sich auf län-
gere Sicht vergleichsweise artenarme Moorbirken-
wälder und bei weitergehender Mineralisierung der 
Torfe Eichen-Birken-Wälder entwickeln, was mit ei-
ner gravierenden, klimarelevanten Freisetzung CO2 
verbunden wäre. Laut aktueller Forschungen, unter 
anderem an der Technischen Universität München 
und an der Universität Greifswald, können bei Moor-
wiedervernässung CO2-Reduktionen in einer Grö-
ßenordnung von bis zu 30 Tonnen Kohlendioxi-
däquivalente pro Hektar und Jahr erreicht werden. 
Allerdings ist, dauerhaft günstige Klimaverhältnisse 
vorausgesetzt, erst sehr langfristig mit einer echten 
Hochmoorregeneration zu rechnen. Hochmoorarten 
müssen bis dahin in eher kleinflächigen Regenerati-
onskomplexen mit hochmoortypischer Vegetation 
überdauern. In Bereichen mit fortgeschrittener Mine-
ralisation der Hochmoortorfe werden sich nach Wie-
dervernässung Sekundärbiotope mit Niedermoor- o-
der Sumpfcharakter entwickeln. 

Durch die im Rahmen des Moorschutzprogrammes 
eingeleiteten Renaturierungsmaßnahmen, wie im 
Hartshoper und Königsmoor, ist anzunehmen, dass 
sich der Zustand der größeren, zusammenhängen-
den Moorkomplexe verbessern wird, da sich der 
Wasserhaushalt langfristig auf einem höheren, 
moortypischen Niveau stabilisieren wird und hier-
durch seltene moortypische Arten und Lebensge-
meinschaften gefördert werden. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT 7120 Degradierte Hochmoore, U2 
• LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasen-

moore, U2 
• (alle Typen: Verlandungs-, Versumpfungs-, 

Kessel- und Quellmore: RL 1) 
• LRT 7150: Schnabelried-Gesellschaft, U1 

(in Hoch- u. Übergangsmooren, in Heide-
mooren und Feuchtheiden: alle RL 1) 

Arten: 

• Schlingnatter, IV, a: U1 
• Große Moosjungfer, II/IV, U1 
• Grüne Mosaikjungfer, IV, U2 
• Bekassine, I, RL 2 
• Sumpfohreule, I, RL2, a 

1.1.6 Niedermoore 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: Nieder-
moor unterschiedlicher Ausprägung: Verlandungs-
moore, Hang-, Quell- und Durchströmungsmoore, 
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Küstenüberflutungsmoore; Feuchtgebüsche, Röh-
richte, Groß- und Kleinseggenrieder, binsen- und 
seggenreiche Nasswiesen, Kalkflachmoore, Pfeifen-
graswiesen 

Zustand: Insgesamt hat sich die Situation der Nie-
dermoore in den letzten Jahren aufgrund zahlrei-
cher Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen (bei-
spielsweise Niedermoorprogramm, FFH-Richtlinie, 
Moorschutzprogramm) in einigen Gebieten verbes-
sert. Insbesondere wurden seit dem Jahr 2000 lan-
desweit zahlreiche Vernässungsprojekte in Nieder-
mooren initiiert. 

Andererseits wird ein Großteil der Niedermoorböden 
noch heute intensiv landwirtschaftlich genutzt und 
ist durch Entwässerung sowie einen hohen Torfzer-
setzungsgrad und Nährstoffreichtum geprägt. In be-
sonderem Maße betrifft dieses die großflächigen 
Niedermoorgebiete der Niederungen im Westen des 
Landes. Die flächenhaft wirkenden Maßnahmen der 
Land- und Wasserwirtschaft führen dort, aber auch 
in den verbliebenen naturnahen Niedermoorbioto-
pen dazu, dass der Zustand der Niedermoore insge-
samt als kritisch einzustufen ist. 

Die Erhaltungszustände der niedermoortypischen 
LRT 6410 (Ausprägung auf Moor), 6430 (außerhalb 
der Wälder), 7210, 7230 sind aktuell mit „schlecht“ 
(U2) bewertet. Ihr Zustand ist gegenüber dem letz-
ten Berichtszeitraum gleichgeblieben. Der Zustand 
der nur im kontinentalen Bereich des Planungsrau-
mes vorkommenden Kalktuffquellen (LRT 7220) ist 
hingegen von „unzureichend“ (U1) auf „schlecht“ 
(U2) herabgestuft worden. 

Niedermoore in naturschutzfachlich wertvollem Zu-
stand finden sich im Planungsraum zum Beispiel am 
Hohner See, im oberen Eidertal, der Wennebeknie-
derung und am Vollstedter See, wo Niedermoorbe-
reiche in enger Verzahnung mit Hochmoorbiotopen 
auftreten. Im Westen des Planungsraumes haben 
beispielsweise die Niedermoore im Umfeld des 
Hohner Sees aufgrund ihrer Großflächigkeit und des 
damit verbundenen relativ geringen Einflusses von 
Randeffekten sowie der Bemühungen einer Renatu-
rierung ein hohes Restitutionspotenzial. Basenrei-
che Ausprägungen sind zum Beispiel in der Lehm-
kuhlener Stauung, bei Manhagen oder am Dobers-
dorfer See zu finden. 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
stands: Bei gleichbleibenden hydrologischen Be-
dingungen wird der Zustand der ungenutzten Nie-
dermoorbiotope mit hohen Wasserständen wie Röh-
richte, Weidengebüsche und Bruchwälder hinsicht-
lich der Vegetation mehr oder weniger stabil blei-
ben, sich vereinzelt auch verbessern können. Bei 
Wiederaufnahme traditioneller Nutzungsformen o-
der anderer schonender Pflegemethoden, beispiels-
weise mit Hilfe von Balkenmäher oder Mähraupe, ist 
dort auch die Neuentstehung wertvoller Offenlandbi-
otope möglich. 

In stärker degradierten und fortdauernd entwässer-
ten Bereichen hingegen bilden sich bei ausbleiben-
der Nutzung vergleichsweise artenarme Degenerati-
onsstadien, die sich auf längere Sicht zu nitrophy-
tenreichen Gehölzformationen entwickeln. Dies 
wäre mit einer fortgesetzten Freisetzung von Nähr-
stoffen in die Umgebung sowie von klimarelevantem 
CO2 verbunden. 

Die fortschreitende Torfzersetzung führt außerdem 
zu einer weiteren Sackung der Torfe, aufgrund de-
rer eine weitere Entwässerung der Niederungen we-
der betriebswirtschaftlich noch volkswirtschaftlich 
rentabel sein wird und hier mittelfristig eine Nut-
zungsaufgabe erfolgen dürfte. Als Folge einer Nut-
zungsaufgabe werden die Wasserstände ansteigen 
und es wird im Zuge der Sukzession zu einer Ent-
wicklung von Röhrichten, Feuchtgebüschen und 
Feuchtwäldern kommen. 

Zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzes ist un-
ter anderem eine weitere Vernässung sowohl von 
Hoch- als auch von Niedermoorstandorten erforder-
lich. Eine dauerhafte Wiedervernässung von derzeit 
landwirtschaftlich genutzten Mooren stellt daher zur 
Minimierung der Klimafolgen der Landwirtschaft auf 
Grund der hohen absoluten Bedeutung der Treib-
hausgas-Emissionen aus Mooren (5,6 Prozent der 
nationalen Emissionen 2010), den vergleichsweise 
niedrigen CO2-Vermeidungskosten und den starken 
Synergien mit Biodiversitätszielen und der WRRL 
eine prioritär zu verfolgende Maßnahme dar (siehe 
auch Thünen-Institut, Osterburg et al. 2013). Bei ei-
ner Wiedervernässung von Mooren können CO2-
Reduktionen in einer Größenordnung von bis zu 30 
Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro Hektar und 
Jahr erreicht werden (Technische Universität Mün-
chen, Universität Greifswald). 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT *7220 Kalktuffquellen, k: U1 (siehe 
auch Kap. 1.1.3) 

• LRT 7230 kalkreiche Niedermoore, U2 
• (alle waldfreien oligo- bis mesotrophen 

Niedermoore und Sümpfe: RL 1-2) 
• LRT *7210 Schneidenröhricht, k: U2 
• LRT 6410 Pfeifengraswiesen, U2 
• LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren (au-

ßerhalb Wald), U2 
• Nährstoffarme Großseggenriede, RL 1-2 

Arten: 

• Schmale Windelschnecke, IV, K: U1 
• Grüne Mosaikjungfer, II, U2 
• Bekassine, I, RL 2  
• Sumpfohreule, I, RL 2, a 
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• Uferschnepfe, I, RL 2, a 
• Wachtelkönig, I, RL 1 
• Wiesenweihe, I, RL 2 

1.1.7 Heiden, Dünen, Trockenrasen 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: feuchte 
und trockene Heide und Borstgrasrasen, Wachol-
derheide, Mager- und Trockenrasen kalkfreier bis 
kalkreicher Standorte, offene Heiden und Grasfluren 
auf Binnendünen 

Zustand: Die noch erhaltenen Heiden und Trocken-
rasen sind Relikte ehemals weit verbreiteter Vegeta-
tion auf Trocken-/Magerstandorten, die über lange 
Zeiträume landschaftsprägend waren und eine sehr 
hohe und heute in erheblichem Umfang stark ge-
fährdete Artenvielfalt aufweisen. Sie sind von großer 
Bedeutung für die Erhaltung dieser landestypischen 
Artenvielfalt.  

Der Erhaltungszustand der verbliebenen Heiden 
und Trockenrasen ist aufgrund der zumeist nur ge-
ringen Flächengröße, zum Teil fehlender 
Pflege/Nutzung und auch aufgrund von Nährstoffe-
inträgen und damit zusammenhängender Vergra-
sung und Verbuschung hinsichtlich ihres Gesamtbe-
standes „schlecht“ (U2), auch wenn es zahlreiche 
Einzelflächen vor allem in Schutzgebieten gibt, in 
denen durch langjährige Pflegemaßnahmen diesen 
Entwicklungen entgegengewirkt wird. 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: Die meisten größeren und naturschutz-
fachlich bedeutenden Lebensräume liegen in 
Schutzgebieten. Da auch die außerhalb von Schutz-
gebieten liegenden Flächen dem gesetzlichen Bio-
topschutz unterliegen, darf keine Zerstörung dieser 
Lebensräume erfolgen. Aufgrund direkter und diffu-
ser flächendeckender Nährstoffeinträge kommt es 
jedoch zu einer anhaltenden Degradation der ver-
bliebenen Heiden und Magerrasen. Diese Entwick-
lung kann und wird auf vielen Flächen durch regel-
mäßig erfolgende Pflegemaßnahmen verlangsamt 
werden. Hierdurch werden auch die Bestände vieler 
der an diese Lebensräume angepassten Tier- und 
Pflanzenarten erhalten. Bei einigen empfindlichen 
Arten wird ein weiterer Rückgang ohne nachhaltige 
Reduzierung der Nährstoffeinträge und/oder deutli-
che Vergrößerung der Biotopflächen dennoch kaum 
zu verhindern sein. 

Ob und in welchem Ausmaße in der Vergangenheit 
durchgeführte Wiederansiedlungsprojekte wie bei-
spielsweise von Arnika (Arnica montana) dauerhaft 
Erfolg haben können, wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT 2310 Binnendünen mit Sandheiden, a: 
U2 

• LRT 2320 Binnendünen mit trockene 
Sandheiden mit Empetrum, a: U2 

• LRT 2330 Binnendünen mit offenen Gras-
fluren aus Silbergras und Straußgras, a: 
U2 

• LRT 4010 Feuchtheiden, a: U2 
• LRT 4030 trockene Sandheiden, U2 (inklu-

sive der Jütischen Heiden/Calluna-Empet-
rum-Heiden und der Kratt- sowie Waldhei-
den) 

• LRT *6230 Borstgrasrasen, U2 
• Alle sonstigen Trockenrasen, § 30 Ab-

satz 2 BNatSchG, RL 1-2 

Arten: 

• Knoblauchkröte, IV, U1 
• Kreuzkröte, IV, a: U2, k: U1 
• Zauneidechse, IV, U1  
• Heidelerche, I, s 
• Steinschmätzer, I, s, RL 1 

1.1.8 Grünland 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: Arten- 
und strukturreiches Grünland mittlerer, frischer bis 
mäßig feuchter Standorte 

Zustand: Der Grünlandanteil im Land ist seit 1991 
um ein Drittel zurückgegangen (1991: 487.000 Hek-
tar, 1999: 417.000 Hektar, 2007: 349.000 Hektar, 
2015: 318.000 Hektar) und nimmt erst in den letzten 
Jahren wieder etwas zu, auf ca. 330.500 ha (2017; 
Statistisches Jahrbuch 2018/2019). 

Der Anteil des artenreichen, mesophilen Dauergrün-
landes ist dagegen noch deutlich stärker zurückge-
gangen. Nach ersten Schätzungen sind nur noch 
rund vier Prozent der ursprünglichen Flächen vor-
handen. Dies spiegelt sich auch in den schlechten 
Erhaltungszuständen aller dem Grünlandkomplex 
zugeordneten LRT wider. 

Hauptursache für den bedenklichen Zustand des ar-
tenreichen Grünlandes ist die anhaltend intensive 
landwirtschaftliche Nutzung. 

Mit einer Förderung extensiver Grünlandbewirt-
schaftung, gezielter Schutzprogramme für beson-
ders wertvolle Biotoptypen sowie Flächenankäufen 
durch die Stiftung Naturschutz wird versucht, dem 
Rückgang des Grünlandes entgegenzuwirken. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• LRT 6410 Pfeifengraswiesen, U2 (siehe 
auch Kapitel 1.1.6) 
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• LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, U2 
(siehe auch Kapitel 1.1.6) 

• LRT 6510 Magere Flachlandmähwiesen, 
U2 

• Binsen- und seggenreiche Nasswiesen, 
§§, RL 2 

• Sumpfdotterblumenwiesen 
• Wiesenschaumkrautwiesen 
• Extensiv genutzte Röhrichte/Riede, §§ 
• Beweidete Quellbereiche, §§ 
• Überschwemmungsgrünland an naturna-

hen Gewässern (teilweise §§) 
• Artenreiches Grünland trocken-magerer 

Standorte 

Arten: 

• Breitflügelfledermaus, IV, U1 
• Rotbauchunke, II, k: U1 
• Braunkehlchen, I 
• Feldlerche, I, RL 3 
• Großer Brachvogel, I, s, RL V 
• Kiebitz, I, s, RL 3 
• Neuntöter, I 
• Uferschnepfe, I, s, RL 2 
• Wachtelkönig, I, s, RL 1 
• Weißstorch, I, s, RL 2 
• Wiesenpieper, I, RL V 

1.1.9 Agrarlandschaften 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: Knicks, 
Feldgehölze, Feldraine, Kleingewässer/Tümpel, 
Brachflächen, Lesesteinhaufen; Baumreihen und Al-
leen an Verkehrswegen, Dauergrünland 

Beurteilung des Zustandes: In den letzten Jahr-
zehnten sind bei vielen Tier- und Pflanzenarten der 
offenen Agrarlandschaft starke Bestandsrückgänge 
festzustellen. Davon betroffen sind unter anderen 
bekannte und typische Wirbeltierarten der Agrar-
landschaften zum Beispiel Feldhase, Feldlerche o-
der Rebhuhn, die überwiegend auf landwirtschaft-
lich genutzten Äckern und Grünländern vorkommen. 
Ein besonders negativer Entwicklungstrend ist im 
Östlichen Hügelland beim Feldhasen zu beobachten 
(MELUR 2013). Die Ursachen sind nicht eindeutig, 
jedoch gibt es starke Hinweise, dass verstärkter 
Einsatz von Wirtschaftsdünger (Gülle) sowie zuneh-
mender Pestizideinsatz eine wichtige Rolle spielen. 
Neben direkter Tötung durch Pestizidwirkstoffe gibt 
es auch indirekte Schädigungen. So führt der Rück-
gang von Ackerwildkräutern zum Beispiel zu einem 
starken Rückgang blütenbesuchender Insekten. Als 
Folge hiervon verringert sich das Nahrungsangebot 

für insektenfressende Vögel. Auch der Verlust von 
gliedernden Strukturen wie Grassäumen und Feld-
rainen oder der Rückgang von Brachflächen verrin-
gert die Lebensraumeignung für viele Arten. 

Bei fast allen Arten und Artengruppen der Agrar-
landschaft ist es in den letzten Jahren zu einem 
zum Teil gravierenden Bestandsrückgang gekom-
men. Die Gründe hierfür sind vielfältig, lassen sich 
in den meisten Fällen jedoch auf eine Intensivierung 
der Nutzungen zurückführen. Durch Zusammenle-
gung von Nutzungseinheiten verschwanden Feld-
raine und Grassäume an Wegen. Knicks wurden 
gerodet und Gewässer trockengelegt oder zuge-
schüttet. Auch Grenzertragsstandorte unterliegen 
einer zunehmenden intensiven Nutzung. Entweder 
wurde die Nutzung aufgegeben oder die Standorte 
entwässert, aufgedüngt und einer intensiveren Nut-
zung unterzogen. Hierdurch verschwanden vor al-
lem artenreiche Grünländer, Orchideenwiesen so-
wie kleine Trockenrasen- und Heideflächen. Weitere 
Auswirkungen auf die Artenzusammensetzungen 
haben die Verengung der Fruchtfolge, Fruchtfolgen 
mit über 50 Prozent Maisanbau, gestiegener Dün-
gemittel- und Pestizideinsatz, Anbau von Hochleis-
tungssorten sowie eine verstärkte Entwässerung.  

Da Herbizide fast flächendeckend eingesetzt wer-
den, sind blütenreiche Äcker oder Grünländer kaum 
noch vorhanden. Der Rückgang der Ackerbegleit-
flora hat gravierende Auswirkungen auf blütenbesu-
chende Insekten wie Schmetterlinge oder Wildbie-
nen. In vielen Bereichen kommen in der Agrarland-
schaft nur noch Löwenzahn und Raps als Tracht-
pflanzen vor. Nach deren Blütezeit bricht das Nah-
rungsangebot für blütenbesuchende Insekten zu-
sammen. So gibt es in der intensiv genutzten Land-
schaft kaum noch Rückzugsmöglichkeiten zumal 
auch die Feld- und Wegraine sowie die Knicksäume 
durch Eutrophierung und Herbizideintrag beein-
trächtigt werden. 

Einen Eindruck einer wenig intensiv genutzten Ag-
rarlandschaft sowie der hier lebenden Tiere und 
Pflanzen vermitteln die Flächen, die nach den Richt-
linien des ökologischen Landbaues bewirtschaftet 
werden. Vor allem die leichten sandigen Böden auf 
der Geest haben ein hohes naturschutzfachliches 
Potenzial hinsichtlich des Vorkommens artenreicher 
Acker- und Grünlandlebensräume. 

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: Aufgrund der hohen Ertragsfähigkeit der 
Böden und der hohen Bedeutung der Landwirtschaft 
für die Produktion von Lebensmitteln wird das Land 
auch zukünftig von Agrarlandschaften geprägt sein. 
Es wird jedoch erforderlich sein, die von vielen Sei-
ten beklagten negativen Auswirkungen auf die Um-
welt nachhaltig einzudämmen.  

Die Hauptbelastungsursachen im stofflichen Bereich 
sind Pestizid- und Düngemitteleinsatz, unabhängig 
davon, ob es sich um Gülle, Gärreste oder Mineral-
dünger handelt.  
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Um diesem Trend entgegenzuwirken, traten 2013 
(zuletzt geändert 2019) das Dauergrünlanderhal-
tungsgesetz und 2014 das Greening in Kraft. Die 
Düngeverordnung (2017) wurde angepasst und um 
die Landesdüngeverordnung (2018) ergänzt. Aufla-
gen für Pflanzenschutzmittel wurden zudem konti-
nuierlich verschärft. Im ökologischen Landbau ist 
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten. 

Dennoch ist nicht zu erwarten, dass die oben ge-
schilderten bisherigen negativen Entwicklungen mit 
ihren nachhaltigen Auswirkungen auf die Artenviel-
falt und die Belastung von Böden und Grundwasser 
kurzfristig angehalten werden können. 

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• Dauergrünland, gegrüpptes Grünland 
• Knicks/Knicksysteme, §§ 
• Feldraine, Kleingewässer/Tümpel 
• Naturnahe Fließgewässer/Bäche, §§ 
• ungenutzte Gewässerränder 
• Brachflächen  

Arten: 

• Kammmolch, II, U1 
• Rotbauchunke, II, k: U1 
• Braunkehlchen, I 
• Feldlerche, I, RL 3 
• Gartengrasmücke, I 
• Gelbspötter, I 
• Neuntöter, I, RL V 
• Rebhuhn, I, RL V 
• Wiesenweihe, I, s, RL 2 

1.1.10 Siedlungslebensräume 

Wesentliche Lebensraum-/Biotoptypen: Gärten, 
Streuobstwiesen, (historische) Parkanlagen/Grün-
anlagen, Kleingartenanlagen, (strukturreiche) Fried-
höfe, Brachflächen/Ruderalfluren, Gebüsche/He-
cken; Baumreihen und Alleen an Straßen 

Zustand: Die wachsenden Siedlungsbereiche ver-
drängen einerseits Arten der offenen Landschaft, da 
ihnen ihr natürlicher Lebensraum genommen wird, 
anderseits gibt es viele Arten, die die Siedlungsbe-
reiche als Nische für sich entdeckt haben. In Sied-
lungshabitaten sind oft mehr Arten anzutreffen, als 
in einem naturnahen Lebensraum vergleichbarer 
Größe. Diese Situation ist darauf zurückzuführen, 
dass in den Dörfern und Städten in Gärten und 
Parks zahlreiche Überreste von Wäldern, Auen, He-
cken, Wiesen, Äckern und Brachen einstiger 
Dorffluren erhalten geblieben sind. 

Neben diesen naturnahen Landschaftselementen 
bieten Gebäude künstliche Strukturen, die zum Bei-
spiel von Vogelarten der Felsstandorte oder Höhlen-
bewohnern wie Fledermäusen besiedelt werden. 
Geeignete Lebensräume sind für diese Arten auf-
grund der standörtlichen Gegebenheiten in Schles-
wig-Holstein nicht oder nicht in diesem Umfang vor-
handen gewesen. 

Auch Einzelgehöfte mit ihren Stallungen und Scheu-
nen, Einzelbäumen und Gartenanlagen können zur 
Bereicherung der Landschaft beitragen und einen 
Lebensraum für viele Arten bieten. Aufgrund der in-
tensiven Nutzung der Agrarlandschaft finden viele 
der ursprünglich hier vorkommenden Arten in durch-
grünten, extensiver genutzten und weniger mit Pes-
tiziden und Dünger belasteten Siedlungsbereichen 
einen besseren Lebensraum vor als in der freien 
Landschaft. 

Insgesamt ist die Zahl unterschiedlicher Strukturen, 
die von Tieren und Pflanzen besiedelt werden kön-
nen in gehölzreichen, älteren Siedlungsbereichen 
größer als in agrarisch genutzten oder zum Teil 
auch in naturnahen Lebensräumen. Dies spiegelt 
sich in einer großen Zahl hier vorkommender Arten 
wider, wobei es Unterschiede zwischen städtischen 
und dörflichen Lebensräumen gibt.  

Aufgrund des höheren Versiegelungsgrades in 
Stadtzentren sind naturnähere Strukturen hier in 
erster Linie in Parks oder auf Friedhöfen zu finden. 
Auch unversiegelte Verkehrsanlagen wie zum Bei-
spiel Bahn- und Hafenanlagen oder Straßenbö-
schungen werden von zum Teil sehr charakteristi-
schen Wildpflanzen besiedelt.  

Prognose/Beurteilung des zu erwartenden Zu-
standes: Trotz leicht zurückgehender Bevölke-
rungszahlen nimmt die individuell genutzte Wohnflä-
che zu, sodass Siedlungslebensräume weiterhin an 
Fläche zunehmen werden. Im Planungsraum nahm 
die Versiegelung im Zeitraum von 1992 bis 2013 
von 9,3 Prozent auf 11,7 Prozent zu. Diese Entwick-
lung wird sich aller Voraussicht nach vor allem im 
Umfeld der größeren Städte Kiel, Rendsburg und 
Neumünster fortsetzen. Auch im Bereich der Auto-
bahnausfahrten können sich kleinere Gewerbege-
biete entwickeln. 

Durch Bemühungen, die Zersiedlung der Landschaft 
zu stoppen, kommt es immer häufiger zum Schluss 
von innerörtlichen Baulücken. Durch die hohen 
Preise für Bauland werden die Grundstücke kleiner 
und es kommt immer häufiger zur Bebauung von 
Gärten. Diese Entwicklung führt zu einer starken 
Gefährdung der Artenvielfalt im Siedlungsraum. 

Andererseits werden auch klimatische und gesund-
heitliche Wirkungen von Grünflächen in den letzten 
Jahren immer stärker berücksichtigt. Grünflächen 
beeinflussen das Klima positiv durch Anheben der 
relativen Luftfeuchtigkeit, Absorption von Kohlendi-
oxid, Anreicherung der Luft mit Sauerstoff, Ausfiltern 
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von Schadstoffen und Staub oder dem Ausgleich 
von Temperaturschwankungen in der Stadt. Daher 
wird dem Schutz örtlicher Grünflächen auch ver-
stärkt Rechnung getragen.  

Im dörflichen Bereich kommt es durch Aufgabe von 
Nutzgärten bzw. deren Umwandlung zu pflegeleich-
ten Rasenflächen zu einer Abnahme von Struktu-
ren. Der Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe so-
wie die verbesserten Methoden zur Lagerung und 
Weiterverarbeitung der Ernte führen dazu, dass sich 
das Nahrungsangebot für Mäuse und körnerfres-
sende Vögel wie Haussperlinge verringert und die 
Bestände zurückgehen. Hierunter leiden zum Bei-
spiel auch Schleiereulen als typische Brutvögel von 
Bauernhöfen. Die Bekämpfung von Fliegen und Mü-
cken in den Ställen sowie die Befestigung lehmiger 
Böden führen zudem zu einem Rückgang von 
Schwalben.  

Besonderes Handlungserfordernis besteht für: 

Lebensräume/Biotope: 

• Streuobstwiesen, Obstbaumgruppen, Ge-
büsche/Gehölze/Hecken mit überwiegend 
autochthonen Arten 

• Brachflächen/Ruderalflächen/Rohböden 
• Baumreihen und Alleen 
• Kleingewässer 
• Mauern/Ruinen, kaum genutzte Keller/Ge-

wölbe, Ställe, Dachböden 

Arten: 

• Breitflügelfledermaus, IV, U1 
• Feldsperling 
• Gartenrotschwanz 
• Hausrotschwanz 
• Mauersegler 
• Mehlschwalbe 
• Rauchschwalbe 
• Schleiereule 
• Turmfalke 

• Wanderfalke 

 
1.2 Natura 2000 

Tabelle 1: Natura 2000 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Rendsburg-
Eckernförde 

1326-301 
NSG Schwan-
sener See 

202 Brodersby 
Dörphof 

Erhaltung einer der wenigen ökolo-
gisch intakten Strandseelandschaf-
ten an der Ostsee mit dem 
Schwansener See als einem der 
größten Brackwasserlagunen mit 
Süßwasserzustrom, die von der 
Ostsee durch ein Strandwallsystem 
getrennt ist. 
Erhaltung einer der größten Zwerg-
seeschwalbenkolonien der schles-
wig-holsteinischen Ostseeküste 
und der überregional herausragen-
den Bedeutung als Brut- und Rast-
gebiet für die in 1. genannten Vo-
gelarten. 

126 

Rendsburg-
Eckernförde 

1425-301 
Karlsburger 
Holz 

186 Dörphof 
Thumby 
Winnemark 

Erhaltung des größten, geschlosse-
nen Laubwaldgebietes im Natur-
raum Schwansen mit seinen natur-
nahen Buchen- sowie Eichen- und 
Eichen-Hainbuchenwäldern in un-
terschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer stand-
orttypischen Variationsbreite. 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Rendsburg-
Eckernförde 

1425-330 
Aassee und 
Umgebung 

110 Waabs Erhaltung der Küstenniederung mit 
Strandseen, Strandwällen, Dünen, 
Feuchtgrünland, Schilfröhricht und 
Bruchwäldern sowie mesophilen 
Laubwäldern in den Randberei-
chen, insbesondere als Lebens-
raum der landesweit seltenen 
Schmalen Windelschnecke. 
Hierbei sind die lebensraumtypi-
schen Strukturen und Funktionen u. 
a. die ökologischen Wechselwir-
kungen mit amphibischen Kontakt-
lebensräumen wie Salzwiesen, 
Stränden, Hochstaudenfluren, Röh-
richten, Pioniergesellschaften und 
Mündungsbereichen, die Mosaik-
komplexe mit anderen charakteristi-
schen Lebensräumen bzw. einge-
streuten Sonderstrukturen wie zum 
Beispiel Sandflächen, Silbergrasflu-
ren, Sandmagerrasen, Heideflä-
chen, Abbruchkanten, Feuchtstel-
len und Graudünen sowie die na-
türlichen Dünenbildungsprozesse 
zu erhalten. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1523-353 
Karlshofer 
Moor 

52 Güby Erhaltung eines kleinflächigen, 
struktur- und artenreichen Hoch- 
und Übergangsmoorkomplexes mit 
torfmoosreichen Verlandungsrie-
dern, -röhrichten und Weidegebü-
schen. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1524-391 
Großer 
Schnaaper 
See, Bültsee 
und anschlie-
ßenden Flä-
chen 

253 Eckernförde 
(Stadt) 
Gammelby 
Kosel 
Windeby 

Erhaltung der oligo- bis mesotro-
phen Seen, der gut erhaltenen, 
nährstoffarmen Kleinmoore sowie 
eines Teils des Talraumes der Ko-
seler Au einschließlich eines natur-
nahen Fließgewässers sowie natur-
nahen Auenlebensräumen. Über-
greifend ist die Erhaltung der oligo-
trophen Nährstoffverhältnisse so-
wie der naturnahen Kontaktbiotope 
im Uferbereich der Seen und in der 
Umgebung der Moore. 

104 

Rendsburg-
Eckernförde 

1525-331 
Hemmelmar-
ker See 

159 Barkelsby Erhaltung des Strandsees und der 
Dünen und Trockenrasen, insbe-
sondere auch als bedeutender 
Rast- und Ruheplatz einer artenrei-
chen Wasservogelfauna. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1525-491 
Eckernförder 
Bucht  
mit Flachgrün-
den 

12.054 Strande Erhaltung der Küstengewässer mit 
außerordentlich hoher Bedeutung 
im internationalen Vogelzugge-
schehen als Rast- und Überwinte-
rungsgebiet für Meeresenten, hier 
insbesondere Eiderenten, sowie 
Reiher- und Schellenten und Hau-
bentaucher. Weiterhin Erhaltung 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

von unzerschnittenen Räumen im 
Gebiet, die weitgehend frei von ver-
tikalen Fremdstrukturen wie zum 
Beispiel Stromleitungen und Wind-
kraftanlagen sind. 

Rendsburg-
Eckernförde 

1526-352 
Stohl 

204 Schweden-
eck 
Strande 

Erhaltung der Kleingewässer, ab-
flusslosen Senken, sowie Knicks, 
Feldgehölze und landwirtschaftli-
chen Nutzflächen als Laichgewäs-
ser und Landlebensraum sowie 
Wanderweg für die Rotbauchun-
ken- und Kammmolchpopulation. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1526-353 
Naturwald 
Stodthagen 
und angren-
zende Hoch-
moore 

321 Altenholz 
Dänischen-
hagen 
Felm 
Osdorf 

Erhaltung eines naturraumtypi-
schen, komplexen Landschaftsaus-
schnittes mit regenerierenden 
Hochmoorresten, mesophilen Bu-
chenwäldern, Feuchtgrünland und 
Kleingewässern, sowie die Erhal-
tung der bestehenden Amphibien-
populationen. 

41 

Rendsburg-
Eckernförde 

1526-391 
Südküste der  
Eckernförder 
Bucht  
und vorgela-
gerte  
Flachgründe 

8.232 Altenhof 
Eckernförde 
(Stadt) 
Neudorf-
Bornstein 
Noer 
Schweden-
eck 
Strande 

Erhaltung eines eindrucksvollen, 
weitgehend natürlichen und dyna-
mischen Biotopkomplexes aus 
Meeres- (Sandbänke u. Riffe) und 
Küstenlebensräumen (Strand, La-
gunen, Dünen, Steilküste und 
Wald) sowie einer Fließgewässer-
niederung und der Populationen 
von Schmaler und Bauchiger Win-
delschnecke als eines der wenigen 
gemeinsamen Vorkommen beider 
Arten. 

105 

Rendsburg-
Eckernförde 

1623-303 
Fockbeker 
Moor 

375 Fockbek 
Hohn 

Erhaltung eines großflächigen at-
lantischen Hochmoores in Regene-
ration mit den standorttypischen, 
seltenen und gefährdeten Moorle-
bensgemeinschaften sowie seinen 
ökologischen Wechselbeziehungen 
zu den an das Moor angrenzenden 
Bereichen. 

184 

Rendsburg-
Eckernförde 

1623-304 
Wald östlich 
Hohn 

11 Hohn Erhaltung eines naturraumtypi-
schen Waldbiotopkomplexes auf 
der Geest aus mesophilen Wald-
meister-Buchenwald mit einge-
streuten Eschen und Hainbuchen 
auf flachem, teilweise übersande-
tem, teilweise quelligem Altmorä-
nenstandort und weitgehend natür-
lichen lebensraumtypischen hydro-
logischen Bedingungen. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1623-306 
Owschlager 
See 

44 Owschlag Erhaltung der günstigen Nähr-
stoffsituation und hohen Transpa-
renz des Gewässers mit typischer 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Schwimmblatt- und Unterwasserve-
getation eines makrophytenreichen 
Flachsees. 

Rendsburg-
Eckernförde 

1624-391 
Wälder der  
Hüttener 
Berge 

416 Ahlefeld-Bis-
tensee 
Ascheffel 
Brekendorf 
Damendorf 
Holzbunge 
Hummelfeld 
Hütten 
Klein Witten-
see 

Erhaltung von naturnahen Buchen-
wäldern in standortbedingtem 
Wechsel zu Eichen-Hainbuchen-
wäldern und Erlen-Eschen-Sumpf-
wäldern mit einem weitgehend na-
türlichen Wasserregime und zum 
Teil seltenem Gesellschaftsmosaik 
auf bewegter Endmoräne mit über-
durchschnittlich hohem Anteil 
schutzwürdiger Altbäume sowie be-
sonders gut ausgeprägten und er-
haltenen Waldquellen. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1624-392 
Wittensee und   
Flächen an-
grenzender 
Niederungen 

1.219 Borgstedt 
Bünsdorf 
Groß Witten-
see 
Haby 
Holzbunge 
Klein Witten-
see 
Sehestedt 

Erhaltung eines natürlichen, ökolo-
gisch intakten oligo- bis mesotro-
phen Binnensees, mit vollständigen 
Lebensgemeinschaften einschließ-
lich der hydrologisch-ökologisch mit 
dem See verbundenen Biotopkom-
plexe der näheren Umgebung so-
wie fließgewässerbegleitenden 
Staudenfluren, Nasswäldern, Ge-
büschen oder Übergangsmooren in 
den angrenzenden Talräumen von 
Schirnau- und Habyer Au, jeweils 
mit ihren ökologischen Wechselbe-
ziehungen zum Beispiel für die 
Fisch- und Neunaugenfauna der 
Schirnau.  
Für die Lebensraumtypen 6410 und 
7220* soll ein günstiger Erhaltungs-
zustand im Einklang mit den Anfor-
derungen von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Kultur sowie den regio-
nalen und örtlichen Besonderheiten 
wiederhergestellt werden. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1625-301 
Kluvensieker 
Holz 

261 Holtsee 
Lindau 
Sehestedt 

Erhaltung eines der größten zu-
sammenhängenden Waldgebiete 
im Naturraum Dänischer Wohld mit 
Waldmeister-Buchenwäldern in 
standörtlich bedingtem Wechsel zu 
Eichen-Hainbuchen-Wäldern auf 
großenteils historischem Wald-
standort, u.a. auch als Lebensraum 
insbesondere einer seltenen Pilz-
flora und der Kreuzotter. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1723-301 
Gehege  
Osterhamm-
Elsdorf 

646 Elsdorf-Wes-
termühlen 
Fockbek 
Nübbel 

Erhaltung eines zusammenhängen-
den Waldgebietes mit entspre-
chend den heterogenen Bodenver-
hältnissen vorkommenden stand-
ortgerechten naturnahen Buchen- 
bzw. Eichen- und Eichen-Hainbu-
chen-Wäldern in unterschiedlichen 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Altersphasen und Entwicklungsstu-
fen und ihrer standorttypischen Va-
riationsbreite im Gebiet auch als 
Lebensraum des Kammmolches. 

Rendsburg-
Eckernförde 

1723-302 
Dachsberg bei  
Wittenmoor 

48 Elsdorf-Wes-
termühlen 
Fockbek 

Erhaltung des naturraumtypischen 
Magerlebensraumes auf Sand-, 
Hoch-, und Niedermoorböden mit 
einem Biotopkomplex aus Feucht-
heide, Hochmoorrestflächen, klein-
flächigen Eichenwaldbeständen 
und angrenzenden Feuchtgrünland 
mit eingestreuten Kleingewässern. 
Ziel ist es weiterhin, den herausra-
genden Artbestand der Feuchthei-
den sowie den Bestand der Kamm-
molchpopulation zu erhalten. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1724-302 
Wehrau und 
Mühlenau 

246 Emkendorf 
Groß 
Vollstedt 
Osterrönfeld 
Rade bei 
Rendsburg 
Schacht-Au-
dorf 
Schülldorf 
Warder 

Erhaltung eines naturnahen ge-
schlängelten bis mäandrierenden 
Fließgewässersystems mit niedri-
gen, überwiegend gehölzbestande-
nen Ufern, durchgängiger Sohle, 
Tief- und Flachwasserbereichen, 
flutender Wasservegetation an Ge-
wässerabschnitten, die nicht voll-
ständig beschattet sind sowie viel-
fältiger Sedimentstruktur. 

49 

Rendsburg-
Eckernförde 

1724-334 
Dünen bei 
Kattbek 

152 Bokel 
Brammer 
Jevenstedt 

Erhaltung eines geomorphologisch 
bedeutsamen Dünen- und Flug-
sanddeckengebietes in standorts- 
und naturraumtypischer Vielfalt, 
Dynamik und Komplexbildung der 
beteiligten Vegetationsgemein-
schaften. Für den Lebensraumtyp 
2330 soll ein günstiger Erhaltungs-
zustand im Einklang mit den Anfor-
derungen von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Kultur sowie den regio-
nalen und örtlichen Besonderheiten 
wiederhergestellt werden. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1725-304 
Vollstedter 
See 

160 Emkendorf 
Groß 
Vollstedt 

Erhaltung eines dystrophen Sees 
mit breiter, torfmoosreicher 
Schwingrasen-Röhrichtzone, Moor-
wäldern und randlichen, durch kalk-
haltiges Quellwasser bedingte ba-
senreiche Quell- und Niedermoore 
sowie Pfeifengraswiesen. 
Erhaltung einer landesweit wichti-
gen Population der Bauchigen Win-
delschnecke (Vertigo moulinsiana), 
ihrer Habitate und Lebensgemein-
schaften. 
Die natürlichen hydrologischen, 
hydrochemischen und hydrophysi-
kalischen Verhältnisse sowie die 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

relativ nährstoffarmen Bedingungen 
sind im Gebiet übergreifend zu er-
halten. 

Rendsburg-
Eckernförde 

1725-306 
Staatsforst  
Langwedel-
Sören 

278 Blumenthal 
Dätgen 
Hoffeld 
Langwedel 
Sören 

Erhaltung eines für das ostholstei-
nische Hügelland typischen, ausge-
dehnten und unzerschnittenen 
Waldmeister-Buchenwaldes auf 
schwach bewegter Grundmoräne 
mit weitgehend naturnahem Wass-
erregime. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1725-352 
Quellen am  
Großen Schie-
rensee 

24 Schierensee 
Westensee 

Erhaltung eines landesweit einzig-
artigen quellengeprägten Biotop-
komplexes aus unterschiedlichen 
Quelltypen mit Eschenmischwald, 
Pappel-Birkenbruch, Quellhang-
moor, großseggengeprägten 
Feuchtweiden und natürlichen 
Bachläufen unter besonderer Be-
rücksichtigung eines natürlichen 
Wasserhaushaltes. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1725-353 
Niedermoor 
bei  
Manhagen 

25 Langwedel Erhaltung der gehölzarmen Nieder-
moorwiese als ausgesprochen 
struktur- und artenreicher Biotop-
komplex mit landesweit seltenen 
Lebensraumtypen und der natürli-
chen hydrologischen, hydrochemi-
schen und hydrophysikalischen Be-
dingungen. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1725-401 
NSG Ahren-
see und nord-
östlicher Wes-
tensee 

628 Achterwehr 
Felde 
Mielkendorf 
Rodenbek 
Schierensee 
Westensee 

Ziel ist die Erhaltung stabiler und 
reproduktionsfähiger Brutpopulatio-
nen sowie der Gastvogellebens-
räume für Nahrung suchende, ras-
tende und ggf. überwinternde Vo-
gelarten. Zum Schutz der Großvo-
gelarten sind im Gebiet im Umfeld 
der Brut- und Rasthabitate Räume 
zu erhalten, die weitgehend frei von 
baulichen Anlagen sind, die Sicht-
hindernisse oder Gefährdungen 
darstellen oder Störungen verursa-
chen, wie zum Beispiel Stromleitun-
gen und Windkrafträder. 

140 

Rendsburg-
Eckernförde 

1823-301 
Wälder der 
nördlichen 
Itzehoer Geest 

710 Bargstedt 
Embühren 
Haale 
Heinken-
borstel 
Luhnstedt 
Mörel 
Nienborstel 
Nindorf 
Oldenhütten 
Stafstedt 

Erhaltung großräumiger naturnaher 
Laubwaldgebiete in standorts- und 
naturraumtypischer Komplexbil-
dung der beteiligten Vegetationsge-
meinschaften unter Beteiligung 
auch dauerhaft unbewirtschafteter 
Altwald-Partien zur Sicherung der 
Habitatkontinuität und Dokumenta-
tion heimischer Klimaxvegetation 
repräsentativer Geest-Naturräume, 
naturgemäßer Grund- und Boden-
wasserstände mit natürlich verlau-
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

fenden Waldbächen, unbeeinträch-
tigten Bodenstrukturen und intakten 
Feuchtbereichen. 

Rendsburg-
Eckernförde 

1823-304 
Haaler Au 

432 Beringstedt 
Breiholz 
Haale 
Hohen-
westedt 
Lütjen-
westedt 
Nindorf 
Osterstedt 
Remmels 
Tackesdorf 
Tappendorf 
Todenbüttel 

Erhaltung des größtenteils naturna-
hen Flusssystems als Lebensraum 
von Bachneunauge, Steinbeißer 
und anderen Klarwasserfischarten 
sowie kleineren Waldbeständen an 
den Talrändern und im Oberlauf. 
Der Erhalt eines gebietsumfassen-
den naturraumtypischen Wasser-
haushalts und -chemismus ist erfor-
derlich. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1823-401 
Staatsforsten 
Barlohe 

2.364 Bargstedt 
Brammer 
Brinjahe 
Embühren 
Haale 
Hamweddel 
Heinken-
borstel 
Luhnstedt 
Mörel 
Nienborstel 
Nindorf 
Oldenhütten 
Rade bei 
Hohenwest-
stedt 
Stafstedt 
Todenbüttel 

Erhaltung mehrerer benachbarter 
Wälder auf Altmoränen der Hohen-
westedter Geest mit alten Waldker-
nen und einer bedeutenden Brutvo-
gelwelt - insbesondere des Mit-
telspechtes. 
Zum Schutz der im Gebiet vorkom-
menden Großvogelarten sind 
Räume im Umfeld der Bruthabitate 
zu erhalten, die weitgehend frei 
sind von vertikalen Fremdstruktu-
ren wie zum Beispiel Stromleitun-
gen und Windkrafträdern. 
Zur erfolgreichen Reproduktion der 
Vogelarten ist der Erhalt eines stö-
rungsarmen bzw. störungsfreien 
Horstbereiches und Horstumfeldes 
insbesondere  
• zwischen dem 01.05. und 31.08. 

für den Wespenbussard 
• zwischen dem 31.01. und 31.07. 

für den Uhu 
• zwischen dem 15.02. und 31.08. 

für den Seeadler 
• zwischen dem 01.03. und 31.08. 

für den Rotmilan 
• zwischen dem 01.04. und 31.08. 

für den Schwarzstorch 
• zwischen dem 15.03. und 31.08. 

für den Fischadler 
notwendig. 

 

Rendsburg-
Eckernförde 

1823-402 
Haaler Au-
Niederung 

963 Beringstedt 
Breiholz 
Haale 

Erhaltung einer ausgedehnten, zum 
Teil extensiv genutzten (Feucht-) 
Grünlandniederung als landesweit 
bedeutendes Frühjahrsrastgebietes 
für den Zwergschwan. Während 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Lütjen-
westedt 
Tackesdorf 
Todenbüttel 

der Anwesenheitsdauer der Zwerg-
schwäne ist das Gebiet weitgehend 
von Störungen frei zu halten.  
Das Gebiet soll weitgehend von 
vertikalen Fremdstrukturen wie zum 
Beispiel Stromleitungen und Wind-
krafträdern, aber auch von weiteren 
höherwüchsigen Gehölzstrukturen 
freigehalten werden. 

Rendsburg-
Eckernförde 

1825-302 
Wennebeker 
Moor  
und Langwe-
del 

229 Borgdorf-
Seedorf 
Dätgen 
Eisendorf 
Langwedel 

Erhaltung eines naturraumtypi-
schen Landschaftsausschnittes im 
Bereich des nährstoffarmen San-
ders zwischen Wennebek und O-
lendieksau mit naturnahem Fließ-
gewässer, Röhrichten, feuchtem 
bis nassem Grünland, nassen Suk-
zessionsflächen, Seggensümpfen 
auf Mooren und in angrenzenden 
Rinnensystemen, sowie Trockenra-
sen, mageren Grasfluren und Hei-
den einschließlich ihrer unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien 
bis hin zu Wäldern in ihren charak-
teristischen, von den jeweiligen 
Standorttypen bestimmten Ausprä-
gungen als vielfältigen, nährstoffar-
men Biotopkomplex. 
Für den Lebensraumtyp 4030 soll 
ein günstiger Erhaltungszustand im 
Einklang mit den Anforderungen 
von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur sowie den regionalen und 
örtlichen Besonderheiten wieder-
hergestellt werden. 

141 

Rendsburg-
Eckernförde 

1826-302 
Wald am  
Bordesholmer 
See 

35 Bordesholm 
Hoffeld 
Mühbrook 

Erhaltung eines auf historischem 
Waldstandort charakteristisch ent-
wickelten Waldmeister-Buchenwal-
des auf bewegtem Gelände der 
Jungmoräne mit direktem Kontakt 
zum Bordesholmer See und klein-
flächigen Übergängen zu feuchten 
bis nassen Erlen-Eschenwälder. 

 

Plön 1528-391 
Küstenland-
schaft 
Bottsand – 
Marzkamp 
und vorgela-
gerte Flach-
gründe 

5.479 Laboe 
Schwartbuck 
Stakendorf 
Stein 
Wendtorf 

Erhaltung eines charakteristischen 
Ostseeküstenabschnittes mit viel-
fältigen Meeres- und Landlebens-
räumen und dessen lebensraumty-
pische Strukturen und Funktionen. 

37 
157 

Plön 1627-321 
Hagener Au  
und Passader 
See 

525 Brodersdorf 
Dobersdorf 
Fahren 
Laboe 

Erhaltung eines natürlicherweise 
eutrophen Sees und eines naturna-
hen Fließgewässers, sowie die Er-
haltung der bestehenden Steinbei-
ßer-Population. 

 



 

29 

 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Lutterbek 
Passade 
Prasdorf 
Probsteier-
hagen 
Schlesen 
Stein 
Stoltenberg 

Plön 1627-322 
Gorkwiese Kit-
zeberg 

7 Heikendorf Erhaltung des Vorkommens der 
Schmalen Windelschnecke (Vertigo 
angustior) in einem küstennahen, 
teilentwässerten Niedermoor mit 
Schilfröhricht, Bruchwaldfragmen-
ten und Buchen-Lärchen-Misch-
wald an der Kieler Förde. 

 

Plön 1627-391 
Kalkreiche 
Niedermoor-
wiese am 
Ostufer des 
Dobersdorfer 
Sees 

26 Dobersdorf 
Schlesen 

Erhaltung der kalkoligotrophen Nie-
dermoorgesellschaften mit kleinflä-
chigem Mosaik aus Moosrasen ins-
besondere Vorkommen des Firnis-
glänzenden Sichelmooses und 
orchideenreichen Kleinseggen-Ge-
sellschaften am ungedüngten und 
wenig beschatteten Seeufer. Zu er-
halten sind auch die nördlich an-
grenzenden teilweise erlenbestan-
denen Rieder im Verlandungssaum 
des Dobersdorfer Sees als Lebens-
raum der Bauchigen Windelschne-
cke.Übergreifendes Ziel ist der Er-
halt der natürlichen hydrologischen, 
hydrochemischen und hydrophysi-
kalischen Bedingungen im Gebiet. 

 

Plön 1628-302 
Selenter See 

2.388 Fargau-
Pratjau 
Giekau 
Köhn 
Lammersha-
gen 
Martensrade 
Selent 

Erhaltung eines großen Sees mit 
herausragend gut ausgeprägter 
Unterwasservegetation und einer 
hohen Zahl gefährdeter Arten unter 
anderen Characeen, insbesondere 
auch als bedeutender Brut-, Mau-
ser- und Rastplatz einer artenrei-
chen Vogelfauna. 

93 

Plön 1628-491 
Selenter See-
Gebiet 

3.058 Fargau-
Pratjau 
Giekau 
Grebin 
Köhn 
Lammersha-
gen 
Martensrade 
Rantzau 
Selent 

Erhaltung des Selenter Sees als 
Brut-, Mauser- und Rastgebiet für 
Wasservögel. Hierfür sind insbe-
sondere störungsarme Gewässer-
teile zu erhalten. Den Selenter See 
kennzeichnen außerdem umfang-
reiche Verlandungszonen aus Er-
lenbrüchen und Schilfgebieten, de-
ren Funktion als Brutplatz zu erhal-
ten ist. 

93 
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Größe  
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Plön 1629-320 
Hohenfelder 
Mühlenau 

155 Giekau 
Hohenfelde 
Köhn 
Schwartbuck 

Erhaltung eines relativ unverbauten 
Fließgewässers mit angrenzenden 
Au-, Bruch- und Moränenbuchen-
wäldern sowie freier Einmündung in 
die Ostsee. 

 

Plön 1726-301 
Wald nord-
westlich  
Boksee 

25 Boksee Erhaltung eines alten Waldkomple-
xes mit relativ naturnahem Wasser-
regime am Rande einer Moorsee-
Niederung. 

 

Plön 1727-305 
Klosterforst 
Preetz 

40 Pohnsdorf Erhaltung der Waldmeister- Bu-
chenwaldbereiche sowie der auen-
waldartigen Erlen- Eschenwäldern 
in Übergängen zu Erlenbruchwäl-
dern auf historischem Waldstandort 
im Klosterforst Preetz. 

 

Plön 1727-351 
Kolksee bei 
Schellhorn 

6 Schellhorn Erhaltung eines weitgehend natürli-
chen, ungestörten, von naturnahen 
Buchenwäldern und extensiv ge-
nutztem Grünland umgebenen ba-
senreichen Klarwassersees sowie 
insbesondere der prioritären Ver-
landungs- und Uferbereiche unter 
anderen mit Vorkommen der 
Sumpfschneide Cladium mariscus. 

 

Plön 1727-354 
Moorweiher 
bei Rastorf 

55 Rastorf Erhaltung der lebensraumtypischen 
Strukturen und Funktionen des Ver-
landungsmoores mit Schwingde-
ckenbildung sowie des primärem 
Birkenbruchs, insbesondere der oli-
gotrophen Nährstoffverhältnisse 
und des natürlichen Wasserhaus-
haltes. 

 

Plön 1727-392 
Lanker See 
und  
Kührener 
Teich 

679 Kühren 
Preetz 
(Stadt) 
Schellhorn 
Wahlstorf 

Erhaltung einer unverbauten, natur-
nahen, buchten- und inselreichen 
Stillgewässerlandschaft mit ausge-
prägten Tiefen- und Flachwasser-
zonen, der eng verzahnten und im 
Komplex auftretenden Lebensge-
meinschaften, der Offenlandflächen 
und Wäldern, der Mager-, Trocken- 
und Feuchtgrünländer mit unter an-
deren einer landesweit bedeutsa-
men Primelwiese sowie auf See-
kreide vorkommender Kalkflach-
moorbestände in seltener Ausprä-
gung, insbesondere auch als Le-
bensraum für Kammmolch, Rot-
bauchunke, Steinbeißer, Teichfle-
dermaus und Fischotter. 

29 
172 

Plön 1727-401 
Lanker See 

637 Kühren 
Preetz 
(Stadt) 
Schellhorn 

Der Lanker See ist als zweitwich-
tigstes Brutgebiet für Wasservögel 
im Binnenland und eines der be-
deutendsten Nachmausersammel-

29 
172 
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Wahlstorf plätze für die Graugans und ver-
schiedener Schwimmentenarten zu 
erhalten, da er unter anderem zu 
den wichtigsten Seen im unteren 
Schwentinesystem mit buchtenrei-
cher und sehr naturnah erhaltener, 
teils von mesotraphenter Vegeta-
tion eingenommener Seeuferland-
schaften gehört. 

Plön 1728-303 
Lehmkuhlener 
Stauung 

29 Lehmkuhlen 
Schellhorn 
Wahlstorf 

Erhaltung des in Schleswig-Hol-
stein extrem seltenen, kalkoligotro-
phen Niedermoorkomplexes in ei-
ner für Schleswig-Holstein seltenen 
Ausprägung im bewegten Endmo-
ränengebiet östlich des Lanker 
Sees. Von besonderer Bedeutung 
hierfür ist die Erhaltung der natürli-
chen hydrologischen, hydrochemi-
schen und hydrophysikalischen Be-
dingungen, vor allem auch im Quel-
leinzugsgebiet. 

 

Plön 1728-304 
NSG Rixdorfer 
Teiche und 
Umgebung 

115 Lebrade 
Lehmkuhlen 
Rathjensdorf 

Erhaltung einer Kette teichwirt-
schaftlich extensiv genutzter eu-
tropher Flachseen mit wesentlicher 
Bedeutung für brütende und ras-
tende Wasservögel am Oberlauf 
der Kossau. 

84 

Plön 1728-305 
NSG Vogel-
freistätte Leb-
rader Teich 

144 Lebrade 
Mucheln 

Erhaltung eines für das östliche 
Schleswig-Holstein herausragen-
den Übergangs-/Schwingrasen-
moores sowie eines eutrophen Ge-
wässers, insbesondere auch als 
Lebensraum der Rotbauchunke. 

25 

Plön 1728-307 
Gottesgabe 

685 Giekau 
Grebin 
Lammersha-
gen 
Rantzau 

Erhaltung eines in weiträumig ex-
tensiv genutzter, kleingewässer-, 
wallhecken- und gehölzreicher Kul-
turlandschaft eingebetteten Wald-
gebietes mit einem bedeutsamen 
Anteil an Erlen-Bruch-, Eichen-Bir-
ken-, Eichen-Hainbuchen-Wald- 
und Birken-Moorwald-Bereichen 
sowie offenen, vermoorten Talsen-
ken im vorherrschenden Waldmeis-
ter- und Eschen-Buchenwald ein-
schließlich der sich daraus erge-
benden Arten- und Habitatvielfalt; 
insbesondere Erhaltung der Kamm-
molch- und Rotbauchunken-Ge-
samtpopulationen mit entsprechend 
ausgestatteten Laich-, Land-, Wan-
der- und Überwinterungshabitaten. 

 

Plön 1728-351 
Kalkflachmoor 
bei Mucheln 

11 Mucheln Erhaltung einer extensiv genutzten, 
durch Hangdruckwasser geprägten 
Niedermoorwiese mit charakteristi-
schem Arteninventar der Kalkflach-

 



 

32 

 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

moore, die eines von drei landes-
weiten Vorkommen des Sichelmoo-
ses Hamatocaulis vernicosus be-
herbergt. 

Plön 1728-401 
Teiche zwi-
schen  
Selent und 
Plön 

443 Lammersha-
gen 
Lebrade 
Lehmkuhlen 
Martensrade 
Mucheln 
Rathjensdorf 

Erhaltung des strukturreichen Kom-
plexes von dicht beieinander lie-
genden, bewirtschafteten Fischtei-
chen mit Möweninseln, bewaldeten 
Insel, Verlandungsbereichen und 
Zwischenmoorvegetation als Brut-, 
Rast- und Mausergebiet für Was-
servögel. 
Für die Großvogelarten innerhalb 
des Gebietes sind Räume im Um-
feld der Bruthabitate zu erhalten, 
die weitgehend frei von vertikalen 
Fremdstrukturen wie zum Beispiel 
Stromleitungen und Windkrafträder 
sind. 

25 
84 

Plön 1729-392 
Kossautal und  
angrenzende 
Flächen 

212 Behrensdorf 
(Ostsee) 
Giekau 
Helmstorf 
Hohwacht  
(Ostsee) 
Klamp 
Lütjenburg 
(Stadt) 
Rantzau 

Erhaltung der typischen Tal- und 
Talhanglebensräume des kaum 
veränderten Mittellaufes der 
Kossau in einer eiszeitlichen 
Schmelzwasserrinne zwischen Gut 
Rantzau und dem Großen Binnen-
see. 

115 

Plön 1729-401 
NSG 
Kossautal 

106 Giekau 
Helmstorf 
Hohwacht  
(Ostsee) 
Klamp 
Lütjenburg 
(Stadt) 
Rantzau 

Erhaltung einer für den Naturraum 
besonderen Standort- und Lebens-
raumvielfalt und die sich daraus er-
gebende vielfältige Vernetzungs-
funktion. 
Eine hohe Gewässergüte der 
Kossau und ein weitgehend natürli-
cher Wasserhaushalt im Gebiet 
sind als Grundlage für den Schutz 
der oben genannten Vogelarten zu 
erhalten. 

115 

Plön 1926-301 
Bönebütteler 
Gehege 

59 Bönebüttel 
Rendswüh-
ren 
Schillsdorf 

Erhaltung eines Waldmeister-Bu-
chenwaldes in Übergängen zu den 
auf wechselnassen, grundwasser-
geprägten Standorten vorkommen-
den Eichen-Hainbuchenwäldern mit 
feuchten, humusreichen Böden auf 
historischem Waldstandort. 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

1626-325 
Kiel Wik/Bun-
keranlage 

0,2 Kiel (Stadt) Erhaltung eines bedeutenden Über-
winterungsquartiers für mehrere 
Fledermausarten, insbesondere für 
die regelmäßig überwinternde 
Teichfledermaus. 
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Landes-
hauptstadt 
Kiel 

1626-352 
Kalkquelle am 
Nord-Ostsee-
Kanal in Kiel 

9 Kiel (Stadt) Erhaltung der im ehemaligen Tal 
der Levensau gelegenen, durch 
den Kanalbau überformten Sicker-
quelle mit landesweit bedeutsamen 
Vorkommen des extrem seltenen 
Lebensraumtyps der Moosgemein-
schaft der kalkreichen Quellen mit 
Bildung von Kalkverkrustungen. 

 

Plön/Rends-
burg-Eckern-
förde/Lan-
deshaupt-
stadt Kiel 

1725-392 
Gebiet der 
Oberen Eider 
inkl. Seen 

2.499, 
davon 
336 Kreis 
Plön, 
2.063 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde, 
100 
Stadt 
Kiel 

Kreis Plön: 
Bothkamp 
Kirchbarkau 
Klein Barkau 
Warnau 
 
Kreis  
Rendsburg-
Eckernförde: 
Achterwehr 
Bissee 
Blumenthal 
Böhnhusen 
Brügge 
Felde 
Flintbek 
Grevenkrug 
Groß Buch-
wald 
Krummwisch 
Mielkendorf 
Molfsee 
Reesdorf 
Rodenbek 
Rumohr 
Schierensee 
Schmalstede 
Techelsdorf 
Wattenbek 
Westensee 
 
Stadt Kiel: 
Kiel (Stadt) 

Erhaltung dieses Talraumes der Ei-
der mit seinen Übergangs- und 
Schwingrasenmooren, den feuch-
ten Hochstaudenfluren, den 
Kalktuffquellen und Waldmeisterbu-
chenwäldern sowie den nördlich 
angrenzenden Seen mit den einzig-
artigen Verlandungsgesellschaften 
auch als Sommerlebensraum für 
Teichfledermäuse- und als Über-
winterungsquartiers für Teich- und 
Bechsteinfledermäuse. 
Besonders die natürlichen hydrolo-
gischen, hydrochemischen und 
hydrophysikalischen, teilweise 
nährstoffarmen Bedingungen des 
Gebietes sind zu erhalten sowie die 
Kontaktlebensräume wie Quellen, 
Bruch- und Auwälder, Röhrichte, 
Seggenrieder, Hochstaudenfluren, 
Streu- und Nasswiesen zum Fließ-
gewässer und deren funktionale 
Zusammenhänge. 
Für die Bachmuschel (Unio cras-
sus) soll ein günstiger Erhaltungs-
zustand im Einklang mit den Anfor-
derungen von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Kultur sowie den regio-
nalen und örtlichen Besonderheiten 
wiederhergestellt werden. 

Kreis 
Plön: 
128 
 
Stadt 
Kiel/Kreis  
Rends-
burg-
Eckern-
förde: 
120 
 
Kreis  
Rends-
burg-
Eckern-
förde: 
140 

Landes-
hauptstadt 
Kiel/Plön 

1727-322 
Untere 
Schwentine 

451, da-
von 26 
Stadt 
Kiel, 425 
Kreis 
Plön 

Stadt Kiel: 
Kiel  
Kreis Plön: 
Lehmkuhlen 
Preetz 
(Stadt) 

Erhaltung des sehr abwechslungs-
reichen und komplexen, in Ausprä-
gung und Artenzusammensetzung 
zum Teil überdurchschnittlich aus-
gebildeten Ökosystemausschnittes 
der Schwentine, insbesondere ih-
res breiten Talraumes in teilweise 
typischer Tieflandausprägung mit 

Kreis 
Plön: 
114 
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Rastorf 
Schönkir-
chen 
Schwenti-
nental 
(Stadt) 

begleitenden Altarmen, verschie-
den genutzten Feuchtwiesen und -
weiden, Rieden, Röhrichten, Hoch-
staudenfluren, Bruch- und Auwäl-
dern sowie anschließender Tal-
hänge mit unterschiedlichen Wald-
lebensraumtypen ärmerer bis ba-
sen-/kalkreicher Standorte. Der Ge-
samtkomplex ist auch als Lebens-
raum für Kammmolch und den sich 
vom Süden her ausbreitenden 
Fischotter sowie die Gewässer und 
die sie begleitenden Riede als Le-
bensraum von Bachmuschel und 
Bauchiger Windelschnecke sowie 
des Steinbeißers zu erhalten. 
Für Bachmuschel (Unio crassus) 
soll ein günstiger Erhaltungszu-
stand im Einklang mit den Anforde-
rungen von Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur sowie den regionalen 
und örtlichen Besonderheiten wie-
derhergestellt werden. 

Stadt Neu-
münster/ 
Plön/ Rends-
burg-Eckern-
förde 

1826-301 
NSG Dosen-
moor 

546, da-
von 258 
Stadt 
Neumü-
nster, 74 
Kreis 
Plön, 214 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 

Stadt  
Neumünster: 
Neumünster 
 
Kreis Plön: 
Großharrie 
 
Kreis  
Rendsburg-
Eckernförde: 
Bordesholm 
Mühbrook 
Negernhar-
rie 
Wattenbek 

Erhaltung eines der besterhaltenen 
atlantischen Plateauhochmoore der 
schleswig-holsteinischen Jungmo-
räne mit größeren Regenerations-
komplexen, einer noch ursprüngli-
chen uhrglasförmig aufgewölbten 
äußeren Form und einem die das 
Hochmoor umgebenden Nieder-
moorflächen einbeziehenden 
Randsumpf. 

110 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Schles-
wig-Flens-
burg (Pla-
nungsraum I) 

1423-394 
Schlei incl. 
Schleimünde 
und vorgela-
gerter Flach-
gründe 

8.679, 
davon 
2.078 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 

Fleckeby 
Güby 
Kosel 
Rieseby 
Thumby 
Winnemark 
 

Erhaltung des größten Brackwass-
ergebietes des Landes, der Schlei-
förde, mit ihren charakteristischen 
geomorphologischen Strukturen, 
mit in weiten Bereichen noch natur-
naher Biotopausstattung und ökolo-
gisch vielfältigen, eng verzahnten 
marinen und limnischen Lebens-
räumen, die auf Grund hoher 
standörtlicher Variabilität und Über-
gangssituationen ein für Schleswig-
Holstein einzigartiges Küstengebiet 
repräsentiert. Der Erhaltung weitge-
hend ungestörter Bereiche und na-
türlicher Prozesse wie der Dynamik 
der Ausgleichsküste oder aktiver 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Moränensteilhänge kommt im ge-
samten Gebiet eine sehr hohe Be-
deutung zu. 
Die auf zahlreichen Standortkom-
plexen in das Gebiet einbezogenen 
wichtigsten und wertvollsten Salz-
wiesengebiete der Ostseeküste 
sind in ihrer regionaltypischen Aus-
prägung zu erhalten. 
Übergreifend soll im Gebiet die 
Wiederherstellung einer guten 
Wasserqualität angestrebt werden. 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Schles-
wig-Flens-
burg (Pla-
nungsraum I) 

1423-491 
Schlei 

8.679, 
davon 
2.078 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  
 

Fleckeby 
Güby 
Kosel 
Rieseby 
Thumby 
Winnemark 
 
Ulsnis 

Erhaltung des größten Brackwass-
ergebietes des Landes, der Schlei-
förde, als Feuchtgebiet internatio-
naler Bedeutung mit seinen charak-
teristischen geomorphologischen 
Strukturen, mit in weiten Bereichen 
noch naturnaher Biotopausstattung 
und ökologisch vielfältigen, eng 
verzahnten marinen und limnischen 
Lebensräumen, die auf Grund ho-
her standörtlicher Variabilität und 
Übergangssituationen ein für 
Schleswig-Holstein einzigartiges 
Küstengebiet repräsentiert. 
Der in der Ostsee liegende Schleis-
and sowie die strömungsberuhigten 
Wasserflächen der Schlei sind als 
bedeutende Rast- und Überwinte-
rungsgebiete für Wasservögel zu 
erhalten. 
Die strömungsberuhigten Noore 
sind als wichtige Rast- und Über-
winterungsgebiete sowie als stö-
rungsarme Bruthabitate vor allem 
für Röhrichtbrüter zu erhalten. 
Erhaltung dieser weitgehend unge-
störten Brut-, Rast- und Überwinte-
rungsplätze der wertgebenden Vo-
gelarten des Gebietes sowie die Er-
haltung ihrer Nahrungshabitate, vor 
allem der Miesmuschelbänke, aus-
gedehnter Unterwasservegetation 
der Schlei und der Flachwasserbe-
reiche der Ostsee sowie fischrei-
cher Bereiche. Für überwinternde 
Arten ist die Erhaltung störungs-
freier Gebiete in der Zeit vom 15. 
Oktober bis 15. April zu gewährleis-
ten. 
Die Erhaltung eines überwiegend 
offenen Landschaftscharakters, 
aber auch natürlicher Sukzessions-
stadien in Teilbereichen durch Zu-
lassen natürlicher dynamischer 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Prozesse, extensiver Nutzung so-
wie durch gezielte Pflegemaßnah-
men (vor allem in bestehenden Na-
turschutzgebieten) ist von sehr ho-
her Wichtigkeit. 
Die Erhaltung bzw. Wiederherstel-
lung einer hohen Wasserqualität 
und -klarheit ist gebietsübergrei-
fend notwendig. 
Zum Schutz der vorkommenden 
Großvögel ist das Gebiet von 
Strukturen wie Windkraftanlagen 
und Hochspannungsleitungen frei-
zuhalten. 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Schles-
wig-Flens-
burg (Pla-
nungsraum I) 

1623-392 
Binnendünen- 
und Moorland-
schaft  
im Sorgetal 

957, da-
von 
826 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Alt Du-
venstedt 
Fockbek 
Lohe-Föhr-
den 
Neu Du-
venstedt 
Owschlag 
Rickert 
 
 

Erhaltung einer für den Naturraum 
besonderen Standort- und Lebens-
raumvielfalt und die sich daraus er-
gebende vielfältige Vernetzungs-
funktion. Die Erhaltung natürlicher 
und oligotropher Nährstoffverhält-
nisse sowie eines natürlichen Was-
serhaushalts und -chemismus ist 
im Gebiet übergreifend erforderlich. 
Erhalten werden sollen die teil-
weise großflächigen Biotopkom-
plexe der Moor- und Heidelebens-
räume im Wechsel mit bewaldeten 
Dünen und ihre funktionalen Zu-
sammenhänge das natürlich mä-
andrierende Fließgewässer 
„Sorge“ mit herausragender Ver-
bundfunktion und fließgewässerbe-
gleitenden geomorphologisch be-
deutsamen Binnendünen. 
Zur Erhaltung offener und in Teilen 
halboffener Dünen-, Heide- und 
Rasenformationen sind für große 
Teile des Gebietes traditionelle 
Pflege bzw. Nutzungsformen erfor-
derlich. 
Für die Lebensraumtypen 4010 und 
9190 soll ein günstiger Erhaltungs-
zustand im Einklang mit den Anfor-
derungen von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Kultur sowie den regio-
nalen und örtlichen Besonderheiten 
wiederhergestellt werden. 

Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde: 
11 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Schles-
wig-Flens-
burg (Pla-
nungsraum I) 

1623-401 
Binnendünen- 
und Moorland-
schaft im  
Sorgetal 

886, da-
von 
786 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Alt Du-
venstedt 
Fockbek 
Lohe-Föhr-
den 

Erhaltung einer für den Naturraum 
besonderen Standort- und Lebens-
raumvielfalt und die sich daraus er-
gebende vielfältige Vernetzungs-
funktion. 
Der Erhalt geringer Nährstoffver-
sorgung sowie hoher Grundwasser-
stände und extensiver Grünland-
nutzung ist im Gebiet erforderlich. 

Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde: 
11 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Neu Du-
venstedt 
Owschlag 
Rickert 
 
 

Die besondere Eignung des Gebie-
tes als Lebensraum einer der weni-
gen in Schleswig-Holstein erhalte-
nen Brutplätze der Heidelerche so-
wie als potenzielles Bruthabitat des 
Ziegenmelkers ist zu erhalten. 
Durch die besondere Standort- und 
Lebensraumvielfalt werden die An-
sprüche weiterer charakteristischer 
Vogelarten offener und halboffener 
Landschaften erfüllt. 
Zum Schutz der vorkommenden 
Großvögel ist das Gebiet von 
Strukturen wie Windkraftanlagen 
und Hochspannungsleitungen frei-
zuhalten. 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Schles-
wig-Flens-
burg (Pla-
nungsraum 
I)/Dithmar-
schen (Pla-
nungs-raum 
III) 

1622-391 
Moore der Ei-
der-Treene-
Sorge-Niede-
rung 

3.496, 
davon 
1.311 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Christians-
holm 
Friedrichs-
graben 
Friedrichs-
holm 
Hamdorf 
Hohn 
Königshügel 
Lohe-Föhr-
den 
Prinzenmoor 
Sophien-
damm 

Erhaltung eines Biotopkomplexes 
aus Hochmooren, Niedermooren 
und Flachseen und weiteren 
Feuchtlebensräumen in der weit-
räumigen Niederungslandschaft der 
Flüsse Eider, Treene und Sorge, 
der in seiner Größe und Ausprä-
gung in Schleswig-Holstein einzig-
artig ist. 

Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde: 
156 
 
 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Nord-
friesland 
(Planungs-
raum 
I)/Schleswig-
Flensburg 
(Planungs-
raum I)/Dith-
marschen 
(Planungs-
raum III) 

1622-493 
Eider-Treene-
Sorge-Niede-
rung 

15.002, 
davon 
2.794 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Bargstall 
Christians-
holm 
Elsdorf-Wes-
termühlen 
Friedrichs-
graben 
Friedrichs-
holm 
Hamdorf 
Hohn 
Königshügel 
Lohe-Föhr-
den 
Sophien-
damm 
 
 

Erhaltung der einzelnen Teilgebiete 
bestehend aus ausgedehnten Röh-
richten, Hochstaudenfluren, 
Moorstadien, artenreichem Feucht-
grünland, wechselfeuchtem Grün-
land unterschiedlicher Nutzungsin-
tensität, Überschwemmungswiesen 
und offenen Wasserflächen als Le-
bensraum insbesondere für Arten 
der Röhrichte, Weidengebüsche 
und Hochstaudenfluren, der Hoch-
moore und des offenen Grünlan-
des. 
Im gesamten Gebiet soll keine Ab-
senkung des Wasserstandes unter 
den aktuellen Stand erfolgen; not-
wendige Anpassungen der Entwäs-
serungsverhältnisse aufgrund von 
Bodensackungen sind in den land-
wirtschaftlich genutzten Bereichen 
möglich. 

Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 156 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Zwischen einzelnen Teilhabitaten 
wie Nahrungsgebieten, Bruthabita-
ten und Schlafplätzen von Arten mit 
großräumigen Lebensraumansprü-
chen (wie Zwerg- und Singschwan, 
Weißstorch, Wiesenweihe, Kranich) 
sind möglichst ungestörte Bezie-
hungen zu erhalten; die Bereiche 
sind weitgehend frei von vertikalen 
Fremdstrukturen zum Beispiel 
Stromleitungen und Windkrafträder 
zu halten. 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Dith-
marschen 
(Planungs-
raum III) 

1821-304 
Gieselautal 

94, da-
von 19 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Beldorf 
 
 

Erhaltung der natürlichen Fließge-
wässerdynamik und eines weitge-
hend natürlichen, biotopprägenden 
hydrophysikalischen und hydroche-
mischen Gewässerzustandes des 
Fließgewässers Gieselau und sei-
ner Aue mit kleinstrukturreicher, in 
weiten Bereichen naturnaher Aus-
prägung und besonderer land-
schaftlicher Vielfalt auch als Le-
bensraum der Bachneunaugenpo-
pulation. 
Insbesondere sind Abschnitte ohne 
anthropogen erhöhte Sedimentein-
träge sowie unverbaute oder unbe-
gradigte Flussabschnitte ohne Ufer- 
und Sohlenbefestigung, Stauwerke, 
Wasserausleitungen oder Ähnli-
ches zu erhalten. 

 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Stein-
burg (Pla-
nungsraum 
III) 

1922-391 
Iselbek mit 
Lindhorster 
Teich 

117, da-
von 76 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Bendorf 
Bornholt 
 
 

Erhaltung eines nährstoffarmen 
Quellteiches mit optimal ausgebil-
deten und lebensraumtypübergrei-
fend artenreichen Biotopkomplexen 
aquatischer, amphibischer und se-
miterrestrischer Lebensgemein-
schaften, einschließlich einer ent-
sprechenden Uferausbildung. 
Erhaltung eines teilweise extensiv 
genutzten, sonst ungestörten und 
naturnahen Geesttalraumes, mit of-
fenen Quellbereichen, Übergangs-
mooren, Weidengebüschen und Ei-
chen-Kratts sowie eines naturna-
hen, weitgehend frei mäandrieren-
den Geestbaches mit natürlicher 
Sohlen- und Uferentwicklung auch 
als Lebensraum von Bach- und 
Flussneunauge sowie lichtbedürfti-
ger Unterwasservegetation. 
Für die Lebensraumtypen 3130 und 
7140 soll ein günstiger Erhaltungs-
zustand im Einklang mit den Anfor-
derungen von Wirtschaft, Gesell-
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

schaft und Kultur sowie den regio-
nalen und örtlichen Besonderheiten 
wiederhergestellt werden. 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Stein-
burg (Pla-
nungsraum 
III) 

1924-391 
Wälder im 
Aukrug 

878, da-
von 427 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Aukrug 
Meezen 

Erhaltung des zentralen Bereiches 
des Aukrugs mit seinen Altmorä-
nenwäldern in naturnaher Ausprä-
gung, den Quellen, ehemaligen 
Hudeweiden, Sandheiden, naturna-
hen Geestbächen und Trockentä-
lern. 

179 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Stein-
burg (Pla-
nungsraum 
III) 

1924-401 
Wälder im 
Aukrug 

597, da-
von 279 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Aukrug 
Meezen 
 
 

Erhaltung stabiler und reprodukti-
onsfähiger Brutvogelgemeinschaf-
ten eines zentralen Bereiches des 
Aukrugs mit Altmoränenwäldern in 
naturnaher Ausprägung, Quellen, 
ehemaligen Hudeweiden, Sandhei-
den, naturnahen Geestbächen und 
Trockentälern. 
Zum Schutz der im Gebiet vorkom-
menden Großvogelarten sind 
Räume im Umfeld der Bruthabitate, 
die weitgehend frei von vertikalen 
Fremdstrukturen wie zum Beispiel 
Stromleitungen und Windkrafträder 
sind, zu erhalten. 

179 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Sege-
berg (Pla-
nungsraum 
III)/Steinburg 
(Planungs-
raum III) 

2024-391 
Mittlere Stör, 
Bramau und 
Bünzau 

211, da-
von 34 
Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde  

Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Aukrug 
Ehndorf 
Grauel 
Hohen-
westedt 
Meezen 
Mörel 
Rade bei 
Hohen-
westedt 
Tappendorf 
 
 

Das Gebiet schließt unmittelbar an 
das FFH-Gebiet „Schleswig-holstei-
nisches Elbästuar“ an, zu dem der 
tidebeeinflusste Abschnitt der Stör 
gehört. Die besondere Bedeutung 
als Lebensraum für Neunaugen- 
und Fischarten ist zu erhalten. 
Die Fließgewässer sind zum Teil 
noch naturnah bzw. wurden in der 
jüngeren Vergangenheit naturnah 
rückgebaut. Von übergreifender 
Bedeutung ist daher die Erhaltung 
von naturnahen Fließgewässerzu-
ständen. Hierzu zählen insbeson-
dere die Erhaltung 
• unverbauter, unbegradigter oder 

sonst wenig veränderter oder 
regenerierter Fließgewässerab-
schnitte ohne Ufer- und Sohlen-
befestigung, Stauwerke, Was-
serausleitungen oder Ähnliches, 

• der natürlichen Fließgewäs-
serdynamik, 

• von weitgehend natürlichen Se-
dimentations- und Strömungs-
verhältnissen, 

• barrierefreier Wanderstrecken 
zwischen Meer und Flussober-
läufen, 

von Kontaktlebensräumen wie offe-
nen Seitengewässern, Quellen, 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Bruch- und Auwäldern, Röhrichten, 
Seggenriedern, Hochstaudenfluren, 
Streu- und Nasswiesen und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

1530-491 
Östliche Kieler 
Bucht 

74.627, 
davon 
1.431 
Kreis 
Plön  

Kreis Plön: 
Behrensdorf 
(Ostsee) 
Blekendorf 
Hohwacht  
(Ostsee) 
Laboe 
Lütjenburg 
(Stadt) 
Schönberg  
(Holstein) 
Schwartbuck 
Stakendorf 
Stein 
Wendtorf 
Wisch 

Erhaltung der Küstengewässer mit 
außerordentlich hoher Bedeutung 
im internationalen Vogelzugge-
schehen als möglichst störungs-
freies Rast- und Überwinterungsge-
biet für zahlreiche Entenarten, als 
günstiger Nahrungslebensraum für 
Brut- und Rastvögel sowie als Brut-
lebensraum für Küsten- Wiesen- 
und Röhrichtvögel. Zusammen mit 
den übrigen Ostseegebieten hat es 
existentielle Bedeutung als Über-
winterungsgebiet für (Meeres-) En-
ten. 
Weiterhin Erhaltung von unzer-
schnittenen Räumen im Gebiet, die 
weitgehend frei von vertikalen 
Fremdstrukturen wie zum Beispiel 
Stromleitungen und Windkraftanla-
gen sind. 

Kreis 
Plön: 
37 
53 
108 
154 
157 
 
 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

1629-391 
Strandseen 
der  
Hohwachter 
Bucht 

1.318, 
davon 
990 Kreis 
Plön 

Kreis Plön: 
Behrensdorf 
(Ostsee) 
Blekendorf 
Hohwacht  
(Ostsee) 
 
 

Erhaltung weitgehend strukturell 
und funktionell intakter und dynami-
scher Strandsee- und Strandsee-
niederungssysteme unterschiedli-
cher biologischer und hydrologi-
scher Ausprägungen, Zonierungen 
und Entwicklungsstadien im Ver-
bund mit der jeweils angrenzenden 
Küsten- und Dünenlandschaft. 
Dazu gehört die Erhaltung funktio-
nierender, naturnaher ökologischer 
Austausch- und Wechselbeziehun-
gen zur Ostsee, zu einmündenden 
Fließgewässern und zu Dünen- und 
Brackwasserformationen. 
Für die Lebensraumtypen 1150*, 
2150*, 2190 und 6230* soll ein 
günstiger Erhaltungszustand im 
Einklang mit den Anforderungen 
von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur sowie den regionalen und 
örtlichen Besonderheiten wieder-
hergestellt werden. 

Kreis 
Plön: 
53 
108 
154 
 
 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

1729-391 
Dannauer See 
und  
Hohensasel 
und  
Umgebung 

340, da-
von 337 
Kreis 
Plön  

Kreis Plön: 
Dannau 
Rantzau 
 
 

Erhaltung eines flachen, eutrophen 
Sees mit typischer und weitgehend 
vollständiger Verlandungsserie mit 
angrenzenden kleinstrukturierten 
Grünlandgebieten auf Niedermoor 
und mineralischen Moränenstand-
orten, insbesondere auch als Le-
bensraum von Rotbauchunke und 
Kammmolch. 

Kreis 
Plön: 
135 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

1828-302 
Grebiner See,  
Schluensee 
und  
Schmarkau 

241, da-
von 227 
Kreis 
Plön  

Kreis Plön: 
Grebin 
Lebrade 
Plön (Stadt) 
Rathjensdorf 
 
 

Erhaltung naturnaher, sauberer, 
oligo- bis mesotropher, basenrei-
cher Klarwasserseen einschließlich 
der zugehörigen naturnahen oder 
der natürlichen Entwicklung über-
lassenen, zum Teil bewaldeten 
Ufer- und Verlandungsbereiche, 
Stillwasserbuchten, Steilhänge, 
Seeterrassen und deren Abbruch-
kanten, sowie der Inseln und Halb-
inseln und der sonstigen unmittel-
bar an die Gewässer angrenzen-
den für den Naturschutz wichtigen 
Kontaktbiotope. Insbesondere im 
Mündungsbereich der Schmarkau 
in den Behler See sind großflächig 
ungestörte Bereiche unter anderem 
als Lebensraum des Fischotters zu 
erhalten. 
Für den Lebensraumtyp 3140 soll 
ein günstiger Erhaltungszustand im 
Einklang mit den Anforderungen 
von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur sowie den regionalen und 
örtlichen Besonderheiten wieder-
hergestellt werden. 

 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

1828-392 
Seen des mitt-
leren 
Schwentine-
systems  
und Umge-
bung 

6.643, 
davon 
5.080 
Kreis 
Plön 

Kreis Plön: 
Ascheberg  
(Holstein) 
Bösdorf 
Dersau 
Dörnick 
Grebin 
Kirchnüchel 
Nehmten 
Plön (Stadt) 
Rathjensdorf 
Wahlstorf 
Wittmoldt 
 
 

Erhaltung eines Ausschnittes aus 
der gewässer- und waldreichen 
„Holsteinischen Schweiz“, mit na-
turnahen, wenig belasteten, natür-
lich eutrophen Seen (unter anderen 
Kleiner Plöner See, Kellersee) und 
einer Reihe sehr sauberer, oligo- 
bis mesotropher, basenreicher 
Klarwasserseen (vor allem Großer 
Plöner See, Vierer See, Schöhsee, 
Behler See, Suhrer See, Dieksee, 
Ukleisee), einschließlich ihrer na-
turnahen Verlandungsbereiche und 
sonstigen für den Naturschutz 
wichtigen Ufer- und Kontaktzonen. 
Für die Lebensraumtypen 3140, 
3150, 3260, 7210 und 9130 soll ein 
günstiger Erhaltungszustand im 
Einklang mit den Anforderungen 
von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur sowie den regionalen und 
örtlichen Besonderheiten wieder-
hergestellt werden 

Kreis 
Plön: 
51 
103 
190 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

1828-491 
Großer Plöner  
See-Gebiet 

4.535, 
davon 
4.368 
Kreis 
Plön 

Kreis Plön: 
Ascheberg  
(Holstein) 
Bösdorf 
Dersau 
Dörnick 

Erhaltung des Gebietes mit dem 
Großen Plöner See als größten 
Binnensee Schleswig-Holsteins 
und kleinen Nebenseen mit zahlrei-
chen teils bewaldeten Inseln und 
ausgedehnten Flachwasserberei-
chen als Feuchtgebiet internationa-
ler Bedeutung mit Brut-, Rast- und 

Kreis 
Plön: 
51 
103 
190 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

EU-Code/ 
Bezeichnung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Übergeordnetes Erhaltungsziel Inklusive 
Natur-
schutzge-
biet (amt-
liche 
Nummer) 
1) 

Nehmten 
Plön (Stadt) 
Rathjensdorf 
Wahlstorf 
Wittmoldt 
 
 

Mauserlebensraum für viele was-
sergebundenen Vogelarten. Hierfür 
sind unter anderen störungsarme 
Gewässerbereiche während der 
Mauser- und Rastzeit zu erhalten. 
Das für Schleswig- Holstein bedeu-
tendste binnenländische Brutvor-
kommen der Flussseeschwalbe so-
wie eine bedeutende Nonnengans-
kolonie auf dem Ruhelebener War-
der ist zu erhalten. Weiterhin ist die 
Erhaltung von im Hohenrader Forst 
(Suhrer See) befindlichen Brut-
plätze des Wespenbussards, Mittel- 
und Schwarzspechtes sowie 
Zwergschnäppers sicherzustellen. 

1) im Natura 2000-Gebiet gelegene Naturschutzgebiete, amtliche Nummer siehe Kapitel 1.3: Naturschutzgebiete in den Erläute-
rungen, Tabelle 2: Naturschutzgebiete - Bestand 

1.3 Naturschutzgebiete 

Tabelle 2: Naturschutzgebiete – Bestand 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Amtliche 
Num-
mer/Be-
zeichnung 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Gemeinde Schutzzweck Ver-
ord-
nungs-
jahr 1) 

Inklu-
sive Na-
tura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

70 
Tröndelsee 
und Umge-
bung 

24 Kiel Schutz eines in der Weich-
seleiszeit entstandenen 
Sees mit Kalkflachmoorbe-
reichen und ausgedehnten 
Feuchtgrünländereien und 
Röhrichten 

1983 
(2002) 

 

Stadt Neu-
münster 

50 
Westufer 
des  
Einfelder 
Sees 

13 Neumünster Erhaltung eines Ausschnittes 
einer mittelholsteinischen 
Seeuferlandschaft 

1987  

Rendsburg-
Eckernförde 

140 
Ahrensee 
und  
nordöstli-
cher Wes-
tensee 

621 Westensee, 
Achterwehr, 
Felde, Ro-
denbek, 
Mielkendorf, 
Schierensee 

Erhaltung eines Teilberei-
ches der Eiderniederung mit 
Flusswindungen sowie eines 
hervorragend erhaltenen, re-
präsentativen Seelebensrau-
mes der Jungmoränenland-
schaft Schleswig-Holsteins 

1989 1725-392 
1725-401 

Rendsburg-
Eckernförde 

105 
Bewaldete 
Düne bei 
Noer 

47 Noer Schutz einer seltenen, be-
waldeten Düne mit charakte-
ristischer und artenreicher 
Pflanzenwelt 

1981 1526-391 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Amtliche 
Num-
mer/Be-
zeichnung 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Gemeinde Schutzzweck Ver-
ord-
nungs-
jahr 1) 

Inklu-
sive Na-
tura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Rendsburg-
Eckernförde 

49 
Bokelhol-
mer Fisch-
teiche 

90 Emkendorf Erhaltung von Fischteichen 
innerhalb von Rest-Hoch-
moorflächen 

1952  1724-302 

Rendsburg-
Eckernförde 

104 
Bültsee und 
Umgebung 

55 Kosel Erhaltung eines nährstoffar-
men Binnensees mit umlie-
genden Uferzonen 

1982  1524-391 

Rendsburg-
Eckernförde 

184 
Fockbeker 
Moor 

379 Fockbek, 
Hohn 

Erhaltung ausgedehnter 
Hochmoorregenerationssta-
dien und des Lebensraums 
seltener Tier- und Pflanzen-
arten 

2002 1623-303 

Rendsburg-
Eckernförde 

40 
Groß 
Wittenseer 
Moor 

15 Groß Witten-
see 

Erhaltung eines abgetorften 
Hochmoores mit Verbu-
schung 

1942  

Rendsburg-
Eckernförde 

156 
Hohner See 

364 Hohn, Sophi-
enhamm, 
Friedrichs-
holm 

Erhalt und Sicherung des 
Hohner Sees mit Zonen na-
türlicher Entwicklung sowie 
angrenzenden wechsel-
feuchten Grünlandflächen 
und Überschwemmungswie-
sen 

1995 1622-391 
1622-493 

Rendsburg-
Eckernförde 

41 
Kaltenhofer 
Moor 

54 
 

Felm, Däni-
schenhagen, 
Osdorf 

Erhaltung eines abgetorften 
Hochmoores mit Verbu-
schung 

1942 1526-353 

Rendsburg-
Eckernförde 

54 
Methhörst-
teich und 
Rümland-
teich 

47 Emkendorf Erhaltung von Fischteichen 
mit Erlenbrüchen 

1957  

Rendsburg-
Eckernförde 

126 
Schwanse-
ner See 

215 Dörphof, 
Brodersby 

Schutz eines durch Strand-
wälle und Primärdünen von 
der Ostsee abgetrennten 
Flachsees und seiner Umge-
bung 

1987  1326-301 

Rendsburg-
Eckernförde 

11 
Sorgwohld 

36 
 

Owschlag Erhaltung einer Binnendü-
nenlandschaft an der oberen 
Sorge 

1936 1623-392 
1623-401 

Rendsburg-
Eckernförde 

171 
Spülflächen 
Schachthol
m 

121 
 

Hörsten Erhaltung von ausgedehnten 
Trockenrasen-, Niedermoor-, 
Wald- und Gebüschbiotopen 
sowie zweier Kleingewässer 

1995  
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Amtliche 
Num-
mer/Be-
zeichnung 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Gemeinde Schutzzweck Ver-
ord-
nungs-
jahr 1) 

Inklu-
sive Na-
tura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Rendsburg-
Eckernförde 

179 
Tönsheider 
Wald 

61 Aukrug, Wie-
denborstel 

Erhaltung und Schutz der im 
Naturpark Aukrug gelege-
nen, in Teilen naturnahen 
Waldflächen der Altgeest mit 
eingestreuten Heideflächen, 
dem Quellgebiet und Ober-
lauf der Selbek, Entwicklung 
der Waldflächen zu einem 
natürlichen, sich selbst regu-
lierenden Wald 

1995 1924-391 
1924-401 

Rendsburg-
Eckernförde 

107 
Über-
schwem-
mungswie-
sen Jägers-
lust 

14 Krumm-
wisch, Felde 

Erhaltung eines Binnensees 
und vernässter Wiesenflä-
chen 

1982  

Rendsburg-
Eckernförde 

141 
Wennebe-
ker Moor 
und Wen-
nebek-Nie-
derung 

117 Borgdorf-
Seedorf, Ei-
sendorf, 
Langwedel 

Erhaltung und Schutz des 
Wennebeker Moores, der 
durch Feuchtwiesen und 
seggensumpfgeprägten 
Wennebek-Niederung sowie 
angrenzender Heide- und 
Trockenflächen 

1988 1825-302 

Rendsburg-
Eckernförde 

212 
Naturwälder 
in den Lan-
desforsten 
Barlohe 

375 Bargstedt, 
Hamweddel, 
Luhnstedt, 
Mörel, Nien-
borstel, 
Stafstedt 

Sicherung, Schutz, Erhaltung 
und ungestörte Entwicklung 
von naturraumtypischen 
Waldkomplexen der Schles-
wig-Holsteinischen Geest-
landschaft als Lebensraum 
einer artenreichen Pflanzen- 
und Tierwelt, teilweise auch 
von europäischer Bedeu-
tung, in Teilen Entwicklung 
eines Wildnisgebietes 

2017  

Plön 114 
Altarm der 
Schwentine 

19 Schönkir-
chen, 
Schwentine-
tal 

Erhalt eines natürlichen Wa-
serlaufs und seiner Uferzo-
nen 

1984 1727-322 

Plön 51 
Ascheber-
ger Warder 
im großen 
Plöner See 

9 Ascheberg Schutz von drei naturnah be-
waldeten Inseln im Plöner 
See 

1955 1828-392 
1828-491 

Plön 116 
Barsbeker 
See und 
Umgebung 

146 Barsbek, 
Wentorf, 
Wisch 

Schutz und Entwicklung ei-
nes ehemaligen Strandsees 
mit umliegenden ehemaligen 
Salzwiesen, Erhaltung des 
Salzwiesencharakters 

1982  

Plön 37 
Bottsand 

91 Wentorf Erhaltung eines Nehrungs-
hakens mit Dünen, Strand-
wällen, Salzwiesen sowie 
charakteristischer Flora 

1987 1528-391 
1530-491 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Amtliche 
Num-
mer/Be-
zeichnung 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Gemeinde Schutzzweck Ver-
ord-
nungs-
jahr 1) 

Inklu-
sive Na-
tura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Plön 135 
Dannauer 
See und 
Umgebung 

40 Dannau, 
Rantzau 

Schutz eines Gewässeröko-
systems mit typischer Ufer-
zonierung und Verlandungs-
zone, naturnahe Waldberei-
che und der Eigenentwick-
lung überlassener Flächen 

1993 1729-391 

Plön 117 
Fuhlensee 
und Umge-
bung 

43 Ruhwinkel Schutz eines beispielhaften 
verlandeten Binnensees mit 
charakteristischer Pflanzen-
gesellschaft und Tierarten 

1983  

Plön 29 
Halbinseln 
und Buch-
ten im Lan-
ker See 

207 Kühren, 
Wahlstorf, 
Preetz 

Erhaltung einer naturnahen 
Uferlandschaft eines osthol-
steinischen Binnensees mit 
ausgedehnten Röhrichtzo-
nen, Bruchwäldern, einem 
weitgehend naturnahen Bir-
kenwald, naturnahen Gehöl-
zen und ökologisch bedeut-
samen Feuchtgrünlandflä-
chen 

1995 1727-392 
1727-401 

Plön 103 
Inseln im 
Großen 
Plöner See 
und Halbin-
sel Störland 

261 Stadt Plön, 
Nehmten 

Schutz eines Gewässeröko-
systems mit typischer Ufer-
zonierung und Verlandungs-
stufen, Brutgebiet für ver-
schiedene Vogelarten, sowie 
Nahrungs-, Rast- und Mau-
sergebiet gefährdeter Was-
servögel, naturnaher Wald-
bereich und der Eigenent-
wicklung überlassener Flä-
chen 

1992 1828-392 
1828-491 

Plön 53 
Kleiner Bin-
nensee und 
angren-
zende Salz-
wiesen 

255 Behrensdorf Erhalt des Strandsees mit 
Salzwiesen, Strandwällen, 
Dünenbildungen 

1957 
(2015) 

1629-391 
1631-392 
1530-491 

Plön 115 
Kossautal 

97 Hohwacht, 
Helmsdorf, 
Klamp, Gie-
kau, Rant-
zau, Lütjen-
burg 

Schutz eines noch naturnah 
erhaltenen Fließgewässers 
mit angrenzenden Uferzonen 

1984 1729-392 
1729-401 

Plön 154 
Kronswar-
der und 
südöstlicher 
Teil des 
Großen 
Binnensees 

151 Hohwacht, 
Behrensdorf 

Renaturierung ehemaliger 
Salz- und Feuchtwiesen, die 
zwischenzeitlich als Acker 
genutzt worden waren 

1990 1629-391 
1530-491 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Amtliche 
Num-
mer/Be-
zeichnung 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Gemeinde Schutzzweck Ver-
ord-
nungs-
jahr 1) 

Inklu-
sive Na-
tura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Plön 172 
Kührener 
Teich und 
Umgebung 

79 Kühren, 
Wahlstorf 

Erhalt und Schutz des flach-
gründigen, buchtenreichen 
Kührener Teiches mit ausge-
dehnten Röhrichtzonen, 
baumbestandenen Inseln, 
ufernahen Bruchwaldzonen, 
kleinen naturnah ausgebilde-
ten Gehölzen und ökologisch 
bedeutsamen Feuchtgrün-
ländereien 

1994 1727-392 
1727-401 

Plön 128 
Lütjensee 
und  
Hochfelder 
See südöst-
lich Gut 
Bothkamp 

155 Bothkamp, 
Kirchbarkau, 
Warnau 

Schutz und dauerhafte Si-
cherung eines naturnahen 
Niederungsgebietes mit ver-
landeten Seen, Röhrichtzo-
nen, Hochstaudenfluren und 
Niedermoorbereichen; Über-
lebenshilfe und Artenerhal-
tung besonders bedrohter 
Tier- und Pflanzenarten 

1990  1725-392 

Plön 93 
Nordteil des  
Selenter 
Sees und 
Umgebung 

760 Giekau, 
Köhn, 
Fargau-
Pratjau, 
Lammersha-
gen, Mar-
tensrade 

Schutz eines großflächigen 
Binnenseegebietes mit an-
grenzenden Uferzonen 

1978 1628-302 
1628-491 

Plön 84 
Rixdorfer 
Teich  
und Umge-
bung 

112 Lebrade, 
Lehmk uh-
len, Ratjens-
dorf 

Erhaltung eines ostholsteini-
schen Teichgebietes mit 
charakteristischer Vogelwelt 

1974 1728-304 
1728-401 

Plön 108 
Sehlendor-
fer  
Binnensee 
und Umge-
bung 

230 Blekendorf Erhaltung des durch Strand-
wälle und Primärdünen von 
der Ostsee abgetrennten, je-
doch über einen Wasserlauf, 
den Broeck, mit der Ostsee 
in Verbindung stehenden 
Strandsees, in einem typi-
schen naturnahen Küsten-
landschaftsteil an der Hoh-
wachter Bucht 

1989 1629-391 
1530-491 

Plön 157 
Strandsee-
landschaft 
bei 
Schmoel 

50 Stakendorf, 
Schwartbuck 

Schutz und Erhaltung eines 
wichtigen Mauser-, Rast-, 
Brut- und Nahrungsbiotops 
für Enten- und Gänsearten, 
Sukzession 

1990 1528-391 
1530-491 

Plön 190 
Suhrer See 
und Umge-
bung 

270 Bösdorf, 
Plön 

Erhaltung des derzeitigen 
Zustandes des nährstoffar-
men Sees und zweier weite-
rer kleinerer Seen sowie Ver-
meidung einer Nutzungsin-
tensivierung 

2003 
(2010) 

1828-392 
1828-491 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Amtliche 
Num-
mer/Be-
zeichnung 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Gemeinde Schutzzweck Ver-
ord-
nungs-
jahr 1) 

Inklu-
sive Na-
tura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Plön 25 
Vogelfrei-
stätte  
Lebrader 
Teich 

146 Lebrade, 
Mucheln 

Erhaltung eines ostholsteini-
schen Fischteiches mit an-
grenzendem Zwischenmoor, 
Europäisches Vogelschutz-
gebiet 

1938 1728-305 
1728-401 

Landes-
hauptstadt 
Kiel/Rends-
burg-
Eckernförde 

120 
Schulensee 
und Umge-
bung 

 69 
davon  
46 Stadt 
Kiel,  
23 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 

Stadt Kiel: 
Kiel (Lan-
deshaupt-
stadt) 
Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Molfsee 

Schutz eines Feuchtgebietes 
in einem eiszeitlichen Be-
cken der oberen Eider 

1986 1725-392 

Plön/Lan-
deshaupt-
stadt Kiel 

192 
Mönkeber-
ger See 

 50 
davon  
38 Kreis 
Plön 
12 Stadt 
Kiel 

Kreis Plön: 
Mönkeberg 
Stadt Kiel: 
Kiel (Lan-
des-haupt-
stadt) 

Sicherung, Schutz, Erhaltung 
und Entwicklung des Mönke-
berger Sees sowie der an-
grenzenden Flächen mit aus-
gedehnten Röhrichtzonen, 
Weidengebüsche, Großseg-
gen-, Kleinseggen- und 
Hochstaudenrieder, Gras- 
und Staudenfluren sowie 
zahlreiche Kleingewässern 
auch als eine wichtige Le-
bensstätte vielfältiger und 
teilweise seltener Pflanzen- 
und Tiergemeinschaften 

2007  

Stadt Neu-
münster/ 
Plön/ 
Rendsburg-
Eckernförde 

110 
Dosenmoor 

521 
davon 
250 Stadt 
Neumü-
nster, 
64 Kreis 
Plön,  
207 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 

Stadt Neu-
münster 
Kreis Plön: 
Großharrie 
Kreis Rends-
burg-Eckern-
förde: 
Bordesholm, 
Wattenbek, 
Negenharrie 

Schutz und Erhaltung eines 
großflächigen atlantischen 
Hochmoores mit charakteris-
tischen Pflanzen- und Tier-
gesellschaften 

1981 1826-301 

1): Jahr der Erstverordnung; in Klammern gegebenenfalls Jahr der letzten Aktualisierung 

2): im bestehenden NSG gelegene oder das NSG umgebende Natura 2000-Gebiet (EU-Code siehe Kapitel 1.2: Natura 2000 in 
den Erläuterungen, Tabelle 1: Natura 2000) 
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Tabelle 3: Gebiete, die die Voraussetzung für eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet erfüllen 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Drachen-
see 

 34  Kiel Erhaltung des noch unbeein-
flussten Sees als Lebens-
raum seltener und geschütz-
ter Tier- und Pflanzenarten 

  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Langsee  24  Kiel Erhaltung des Seebeckens 
mit Schwingrasenverlan-
dungsbereichen und ande-
ren vielfältigen Kleinstruktu-
ren 

  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Wellsee  140  Kiel Erhaltung des Seeverlan-
dungsbereichs mit dem Vor-
kommen seltener Pflanzen- 
und Tierarten 

  

Plön Bach-
schlucht im 
Harms-
horster 
Holz  

 13  Kirchnüchel Erhaltung von naturraumtypi-
schen Fließgewässerbioto-
pen mit charakteristischer 
Vegetation 

  

Plön Bach-
schlucht 
nördlich 
Gut Seh-
lendorf 

 6  Blekendorf Erhaltung von naturraumtypi-
schen Fließgewässerbioto-
pen mit charakteristischer 
Vegetation 

  

Plön Bach-
schlucht 
süd 
östlich Ble-
kendorf 

 9  Blekendorf Erhaltung von naturraumtypi-
schen Fließgewässerbioto-
pen mit charakteristischer 
Vegetation 

  

Plön Bach-
schlucht 
westlich 
Blekendorf 

 3  Blekendorf Erhaltung von naturraumtypi-
schen Fließgewässerbioto-
pen mit charakteristischer 
Vegetation 

  

Plön Bodenteich  
nordöstlich 
Kletkamp 

 5  Kletkamp Erhaltung einer kleineren, 
abwechslungsreich struktu-
rierten Teichlandschaft mit 
vielfältigen Verlandungsbe-
reichen 

  

Plön Bornbrook 
bei Schre-
vendorf 

 31  Probsteier-
hagen 

Erhaltung einer interessan-
ten Teichbodenvegetation 
sowie des Lebensraumes ar-
tenreicher Wasservogel- und 
Amphibienbestände 

  

Plön Bruchwald 
am Großen 
Plöner See 

 7  Plön (Stadt) Erhaltung eines großen, ab-
geschlossenen Röhrichtbe-
reiches des Großen Plöner 
Sees mit naturnahem Ver-
landungsbereich (Rohrdom-
melbucht) 

 1828-392 
1828-491 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Plön Bruchwald 
östlich 
Görnitz 

 3  Grebin Erhaltung eines homogenen 
Walzenseggen-Erlenbruchs 
mit Übergang zum Birken-
bruch 

  

Plön Dobersdor-
fer See 

 122  Dobersdorf, 
Schlesen 

Erhaltung eines naturnahen 
Sees mit verschiedenartigen 
Verlandungsbereichen und 
bedeutsamen Pflanzenvor-
kommen und Vogelbestän-
den 

 1627-391 

Plön Drömling-
see mit  
Bachzu-
fluss 

 24  Kalübbe, 
Stolpe 

Erhaltung eines weitgehend 
unbeeinflussten und ge-
schlossenen  Fließgewässer-
See-Systems seltener Aus-
prägung 

  

Plön Dünen-
moor  
nördlich 
Heidkate 

 2  Wisch Erhalt einer hinter dem 
Strandwall gelegenen feuch-
ten Senke mit Birken-, Erlen- 
und Weidengebüsch, kleine-
ren Torfmoosbeständen so-
wie in den Randbereichen 
liegende Dünengrasfluren 

  

Plön Erweite-
rung NSG 
Ascheber-
ger Warder 
im Großen 
Plöner See 

 40  Ascheberg  
(Holstein) 

Einbeziehung aller kleineren 
Inseln dieser Region wegen 
der bestehenden ökologi-
schen Einheit 

X 1828-392 
1828-491 

Plön Erweite-
rung NSG 
Sehlendor-
fer Binnen-
see 

 16  Blekendorf, 
Hohwacht 
(Ostsee) 

Nördlicher Bereich mit glei-
cher ökologischer Qualität 
wie das bestehende Natur-
schutzgebiet 

X 1629-391 
1530-491 

Plön Göd-
feldteich  
westlich 
Mucheln 

 61  Lehmkuh-
len, Mar-
tensrade, 
Mucheln 

Erhaltung einer Teichland-
schaft mit sehr artenreichem 
Vogel- und Amphibienbe-
stand 

 1728-401 

Plön Görnitzer 
See west-
lich Grebin 

 10  Grebin Erhaltung der charakteristi-
schen Ausprägung eines der 
seltenen Walzenseggen-Er-
lenbrüche mit beispielhaften 
Entwicklungsstadien 

  

Plön Hohenfel-
der  
Mühlenau 

 30  Hohenfelde, 
Schwart-
buck 

Erhaltung eines geschlosse-
nen naturnahen Bachtals mit 
intaktem Bruchwaldbiotop 

 1629-320 

Plön Kasseetei-
che 

 118  Dobersdorf, 
Probsteier-
hagen, 
Schönkir-
chen 

Erhaltung einer stark geglie-
derten Teichlandschaft mit 
bedeutendem Vogelbestand 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Plön Kleinwei-
her  
nördlich 
Rastorf 

 6  Rastorf Erhaltung eines naturnah 
ausgebildeten Niedermoor-
komplexes mit seltenen 
Pflanzenbeständen 

 1727-354 

Plön Kolksee 
südöstlich 
Preetz 

 3  Schellhorn Erhaltung eines landschaft-
lich besonders reizvollen 
Sees mit naturnahen Verlan-
dungsgesellschaften 

 1727-351 

Plön Lam-
mershage-
ner Teiche 

 76  Lam-
mershagen, 
Martens-
rade, 
Mucheln 

Erhaltung einer ausgedehn-
ten Teichlandschaft mit rei-
chem Vogelbestand 

 1728-307 
1728-401 

Plön Nieder-
moor bei 
Stau-
ung/Lehm-
kuhlen 

 4  Lehmkuhlen Erhaltung einer extensiven 
Grünlandfläche mit Nieder-
moorcharakter 

 1728-303 

Plön Nördlicher  
Ausläufer 
des Wiele-
ner Sees 

 20  Wahlstorf Erhaltung einer geomorpho-
logisch charakteristischen 
eiszeitlichen Talrinne mit na-
turnahem Seeausläufer und 
Buchenwaldbiotop 

  

Plön Teich bei  
Hohensa-
sel 

 4  Rantzau Erhaltung eines weitgehend 
unbeeinträchtigten Teiches 
als Lebensraum seltener Vo-
gel- und Amphibienarten 

 1729-391 

Plön Teich bei 
Rastorf 

 2  Rastorf Eutropher Teich mit ausge-
prägten, artenreichen Ver-
landungszonen und großem 
Fieberkleebestand 

 1727-354 

Plön Teich nord-
westlich 
Rantzau 

 6  Lam-
mershagen 

Erhaltung eines sehr arten-
reichen Insekten- und Am-
phibienbiotops 

 1728-307 
1628-491 

Plön Unter-
probsten-
teich 

 5  Schwenti-
nental 
(Stadt) 

Erhaltung naturnah ausge-
prägter Verlandungszonen 
eines Weihers mit artenrei-
cher, seltener Insektenfauna 
und Pflanzenwelt 

  

Plön Waldgebiet  
Belliner 
Moor 

 9  Lam-
mershagen 

Erhaltung eines typisch aus-
gebildeten, naturnahen 
Laubwaldbestandes mit ho-
hem Anteil an Altholz 

  

Plön Waldwei-
her  
nördlich 
Giekau 

 1  Panker Erhaltung eines geschlosse-
nen, naturnahen Nieder-
moorbereiches mit bedeu-
tenden Amphibienvorkom-
men 

  

Plön Weiher 
nordöstlich 
Löptin 

 1  Löptin Erhalt eines Weihers mit ei-
ner zum Teil breit ausgebil-
deter Verlandungszone so-
wie eines angrenzenden 
Bruchwaldes 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Plön Wohl-
kampsteich 
südlich 
Högsdorf 

 5  Högsdorf Erhaltung repräsentativer 
Verlandungsbereiche sowie 
des Lebensraumes seltener 
Pflanzen- und Tierarten 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Alt Mühlen-
dorfer 
Mühlenau 

 47  Emkendorf, 
Groß 
Vollstedt, 
Warder 

Erhaltung des naturnahen 
Fließgewässerökosystems in 
relativ intakter, kleinbäuerli-
cher Kulturlandschaft 

 1724-302 

Rendsburg-
Eckernförde 

Aschauer 
Küste 

 36  Altenhof 
 

Erhaltung einer auch geowis-
senschaftlich interessanten 
Küstenentwicklung mit viel-
fältigen Erscheinungen, Be-
deutung als Rastgebiet für 
Wasservögel und Lebens-
raum stark gefährdeter 
Pflanzenarten 

 1526-391 

Rendsburg-
Eckernförde 

Bokeler 
Moor 

 73  Bokel, Ei-
sendorf,  
Ellerdorf, 
Groß 
Vollstedt 

Erhaltung des Lebensrau-
mes zahlreicher gefährdeter 
Lebensformen der Hoch-
moore 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Büstorfer 
Noor 

 46  Kosel, Rie-
seby 

Erhaltung eines Brackwas-
ser- Hochstaudenriedes an 
der Schlei mit Vorkommen 
seltener Pflanzen und Tierar-
ten 

 1423-394 
1423-491 

Rendsburg-
Eckernförde 

Dörpsted-
ter Moor 

 14  Nienborstel Erhaltung eines intakten 
Hochmoores im Moosheide-
Torfmoos-Wollgras-Stadium 
als Lebensraum von Arten 
und Gesellschaften der Ro-
ten Liste 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Dünen bei  
Altenkatt-
bek 

 27  Jevenstedt Erhaltung einer Binnendüne 
mit Heidemoorbereichen als 
Lebensraum zahlreicher Ar-
ten der Roten Liste 

 1724-334 

Rendsburg-
Eckernförde 

Du-
venstedter 
Moor 

 166  Alt Du-
venstedt, 
Fockbek, 
Neu Du-
venstedt, 
Rickert 

Erhaltung eines für den Na-
turraum repräsentativen 
Hochmoores als wichtiger 
Kernlebensraum seltener 
Tier- und Pflanzenarten 

 1623-392 
1623-401 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweite-
rung NSG 
Düne bei 
Noer 

 6  Noer, 
Schweden-
eck 

Erhalt der bewaldeten Düne  1526-391 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweite-
rung NSG 
Rümland-
teich 

 10  Emkendorf Erhalt der Binnendünen und 
der Moore 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweite-
rung NSG 
Sorgwohl-
der  
Binnendü-
nen 

 4  Owschlag Erhalt der Binnendünen und 
der Moore 

 1623-392 
1623-401 

Rendsburg-
Eckernförde 

Felmer 
Moor 

 36  Altenholz, 
Felm 

Erhaltung eines der letzten 
Hochmoore dieses Land-
schaftsraumes mit hoch-
moorcharakteristischer 
Pflanzenwelt 

 1526-353 

Rendsburg-
Eckernförde 

Feucht-
heide Lohe 

 9  Lohe-Föhr-
den 

Erhaltung einer der wenigen 
großflächigen Feuchtheiden 

 1623-392 
1623-401 

Rendsburg-
Eckernförde 

Goossee  79  Altenhof, 
Eckernförde 
(Stadt), 
Goosefeld 

Erhaltung eines charakteristi-
schen Küstensees mit Ver-
landungsbereich als beson-
ders seltener Landschaftsbe-
standteil im Dänischen 
Wohld 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Großes 
Moor bei 
Rußland 

 168  Holzdorf, 
Loose, 
Waabs 

Erhaltung des letzten großen 
Hochmoores in Schwansen 
mit hochmoortypischer Ve-
getation 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Halbinsel 
Kielfot und 
Steilhänge 

 12  Kosel Erhaltung des vegetations-
kundlich sehr wertvollen 
Brackwasser-Salzwiesenbe-
reichs 

 1423-394 
1423-491 

Rendsburg-
Eckernförde 

Hansdorfer 
See 

 34  Achterwehr, 
Mielkendorf 

Erhaltung eines relativ unge-
störten Stillgewässers mit ty-
pischer Vegetationszonie-
rung und dem Lebensraum 
seltener Pflanzen- und Tier-
arten 

 1725-392 

Rendsburg-
Eckernförde 

Hartshoper 
Moor 

 452  Bargstall, 
Hohn,  
Sophien-
hamm 

Wiedervernässung und groß-
räumige Nutzungsextensivie-
rung oder Nutzungsaufgabe 
im angrenzendem Grünland-
bereich 

 1622-391 
1622-493 

Rendsburg-
Eckernförde 

Hemmel-
marker 
See 

 115  Barkelsby Erhaltung eines repräsentati-
ven Küstensees als Lebens-
raum bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten 

 1525-331 

Rendsburg-
Eckernförde 

Holmer 
See und 
Randberei-
che 

 49  Fleckeby, 
Kosel 

Erhaltung eines artenreichen 
Übergangsmoores seltener 
Ausprägung 

 1423-394 
1423-491 

Rendsburg-
Eckernförde 

Kollsee  6  Kosel Erhaltung eines intakten Still-
gewässers mit beispielhafter 
Ausprägung der typischen 
Pflanzen und Tierwelt 

 1524-391 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Rendsburg-
Eckernförde 

Königs-
moor 

 426  Christians-
holm, Fried-
richsholm, 
Hohn, Kö-
nigshügel, 
Lohe-Föhr-
den 

Wiedervernässung und groß-
räumige Nutzungsextensivie-
rung oder Nutzungsaufgabe 
im angrenzendem Grünland-
bereich 

 1622-391 
1622-493 

Rendsburg-
Eckernförde 

Langholzer 
See/Hohl-
grund 

 19  Waabs Erhaltung eines weitgehend 
intakten Talraumes mit 
Strandsee, wertvollen Orch-
ideenwiesen und Quellsümp-
fen 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Oersdorfer 
Krattwald 

 7  Bendorf Erhaltung eines Restes alter 
Waldnutzungsformen und 
des Vorkommens bedrohter 
Kratt-Lebensgemeinschaften 

 1922-391 

Rendsburg-
Eckernförde 

Ohlsbektal 
südwest-
lich Os-
terstedt 

 7  Beringstedt, 
Osterstedt 

Erhaltung einer Talsituation 
mit Bachschlucht und an-
schließendem Bruch- und 
Quellwald in intakter Ausbil-
dung 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Ornumer 
Noor 

 86  Kosel Erhaltung dieses Seitenar-
mes der Schlei als Rück-
zugsraum für die Tierwelt der 
Schlei, insbesondere als 
wichtiger Laichplatz für Fi-
sche 

 1423-394 
1423-491 

Rendsburg-
Eckernförde 

Östlich 
Owschla-
ger Moor 

 9  Owschlag Erhaltung eines besonders 
gut ausgebildeten Über-
gangsmoores mit dem Vor-
kommen zahlreicher Pflan-
zenarten der Roten Liste 

 1623-392 
1623-401 

Rendsburg-
Eckernförde 

Quellbruch  
Groß 
Schieren-
see 

 3  Westensee Erhaltung eines der größten 
und besten Quellwälder des 
Planungsgebietes 

 1725-352 

Rendsburg-
Eckernförde 

Scharnha-
gener 
Moor 

Rund 6  Dänischen-
hagen, 
Strande 

Erhaltung eines charakteristi-
schen Übergangsmoores mit 
dem Vorkommen gefährde-
ter Pflanzenarten 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Schirnautal  24  Borgstedt, 
Bünsdorf 

Erhaltung des Kernlebens-
raumes gewässerliebender 
Lebensgemeinschaften, ins-
besondere dem Vorkommen 
von akut vom Aussterben 
bedrohten Tierarten 

 1624-392 

Rendsburg-
Eckernförde 

Stadtmoor 
bei Rends-
burg 

302  Oster-
rönfeld, 
Rendsburg 
(Stadt), 
Wester-
rönfeld, 
Jevenstedt 

Erhaltung der Moor-, Röh-
richt-, und Waldlebensräume 
sowie feuchten Grünlandflä-
chen als Lebens-, Brut- und 
Nahrungsraum einer charak-
teristischen, naturraumtypi-
schen, teilweise gefährdeten 
Pflanzen- und Tierwelt 

X  
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Rendsburg-
Eckernförde 

Südostufer 
des Witten-
sees 

 93  Bünsdorf, 
Groß 
Wittensee, 
Haby, Se-
hestedt 

Erhaltung eines der letzten 
relativ ruhigen Teile des 
Wittensees als Rastplatz für 
Vögel 

 1624-392 

Rendsburg-
Eckernförde 

Talzug  
Deutsch-
Nienhof 

 13  Westensee Erhaltung eines biologisch 
intakten Talzuges mit boden-
ständiger Wald- und Feucht-
vegetation 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Thadener  
Quellbruch 

 3  Thaden Erhaltung eines intakten 
Quellgebietes mit typischen 
Quelltöpfen und -fluren so-
wie ihrer seltenen Lebensge-
meinschaften 

  

Rendsburg-
Eckernförde 

Vollstedter 
See 

 114  Emkendorf,  
Groß 
Vollstedt 

Erhaltung des Lebensraums 
einer artenreichen und ge-
fährdeten Pflanzen- und 
Tierwelt 

X 1725-304 

Rendsburg-
Eckernförde 

Wildes 
Moor bei 
Rendsburg 

592  Oster-
rönfeld, 
Wester-
rönfeld, 
Schülp b. 
Rendsburg, 
Emkendorf, 
Jevenstedt 

Erhaltung der Moorlebens-
räume, Röhrichte, Wälder 
sowie feuchten Grünlandflä-
chen als Lebens-, Brut- und 
Nahrungsraum einer charak-
teristischen, naturraumtypi-
schen, teilweise gefährdeten 
Pflanzen- und Tierwelt  

X 1724-302 

Rendsburg-
Eckernförde 

Wolfskru-
ger Moor 

 27  Güby, Hum-
melfeld 

Erhalt einer größeren Hoch-
moorrestfläche mit vielfälti-
ger Vegetation, zum Teil mit 
Übergangsmoorcharakter 
neben reinen Hochmoorbe-
reichen mit Heidekrautbe-
ständen, Wollgrasbulten, 
Torfmoos- und Moosbeeren-
schlenken 

  

Rendsburg-
Eckern-
förde/Lan-
deshaupt-
stadt Kiel 

Eidertal 
südlich Kiel 

369 
davon 
52 Stadt 
Kiel 
317 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 

Stadt Kiel: 
Kiel 
Kreis 
Rendsburg-
Eckern-
förde: 
Blumenthal, 
Böhnsen, 
linFtbek, 
Grevenkrug, 
Molfsee, 
Rumohr, 
Schmalsted
e, Techels-
dorf 

Erhaltung eines kleinstruktu-
rierten, naturnahen Talrau-
mes mit natürlich verlaufen-
dem Fließgewässer und 
wertvollen Pflanzengesell-
schaften der Feuchtwiesen, 
Niedermoore und Quell-
moore 

 1725-392 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Plön/Lan-
deshaupt-
stadt Kiel 

Schwenti-
netal 

54 
davon  
3 Stadt 
Kiel, 
51 Kreis 
Plön 

Stadt Kiel: 
Kiel 
Kreis Plön: 
Schönkir-
chen, 
Schwentine-
tal (Stadt) 

Erhaltung eines geschlosse-
nen, hervorragend ausge-
prägten, naturnahen Flussta-
les 

 1727-322 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

Bach-
schlucht 
westlich 
Fre-
derikenhof 

2  
davon  
1 Kreis 
Plön  
1 Kreis 
Osthol-
stein 

Kreis Plön: 
Blekendorf 
Kreis Ost-
holstein: 
Wangels 

Erhaltung von naturraumtypi-
schen Fließgewässerbioto-
pen mit charakteristischer 
Vegetation 

  

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

Sch-
markau-
Niederung 

33  
davon  
16 Kreis 
Plön  
17 Kreis 
Osthol-
stein 

Kreis Plön: 
Grebin, Plön 
(Stadt) 
Kreis Ost-
holstein: 
Malente 

Erhaltung eines naturnahen 
Fließgewässers mit intaktem 
Bruchwaldbiotop 

 1828-302 
1828-392 
 

Plön/Osthol-
stein (Pla-
nungsraum 
III) 

Vierer See 
und Umge-
bung 

690   Erhalt des naturnahen Vierer 
Sees,, des Bischofsees ein-
schließlich dem Bischofswar-
der, Teile des östlichen Gro-
ßen Plöner Sees, des Hei-
densees, des Sagsees sowie 
die Seen umgebenden Ufer-
bereiche sowie naturnaher 
Laubwaldbestände 

  

Plön/Rends-
burg-Eckern-
förde 

Tal der 
Drögen Ei-
der 

51 
davon  
27 Kreis 
Plön 
24 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 

Kreis Plön: 
Bothkamp 
Kreis 
Rendsburg-
Eckern-
förde: 
Bissee,  
Groß Buch-
wald 

Erhaltung einer ausgedehn-
ten, extensiv genutzten Tal-
niederung mit verlandetem 
See 

  

Rendsburg-
Eckern-
förde/Stein-
burg (Pla-
nungsraum 
III) 

Mühlenbe-
ktal bei Os-
termühlen 

15  
davon  
11 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 
4 Kreis 
Steinburg 

Kreis 
Rends-burg-
Eckern-
förde: 
Beringstedt 
Kreis Stein-
burg: 
Puls 

Erhaltung eines intakten Tal-
raumes mit ökologisch wert-
vollem Fließgewässer und 
Feuchtflächen 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeich-
nung 

Größe  
in Hektar 

Gemeinde Schutzzweck/Kurzbe-
schreibung 

Ge-
plant 
1) 

Inklusive 
Natura 
2000-Ge-
biet (EU-
Code) 2) 

Rendsburg-
Eckern-
förde/Stein-
burg (Pla-
nungsraum 
III) 

Erweite-
rung NSG 
„Reher 
Kratt“ 

353  
davon  
140 Kreis 
Rends-
burg-
Eckern-
förde 
213 Kreis 
Steinburg 

Kreis 
Rendsburg-
Eckernförde 
Wapelfeld, 
Jahrsdorf 
Kreis Stein-
burg: Reher 

Einbeziehung von Flächen 
zur Entwicklung einer über-
wiegend offenen Landschaft 
mit Magerstandorten und da-
ran angepasster Flora und 
Fauna 

X 1923-302 

1): X = Gebiet konkret in Planung (siehe Kapitel 4.2.3: Naturschutzgebiete des Hauptteiles) 

2): im NSG-Eignungsgebiet gelegene oder dieses Gebiet umgebende Natura 2000-Gebiet (EU-Code siehe Kapitel 1.2: Natura 
2000 in den Erläuterungen, Tabelle 1: Natura 2000)

 

1.4 Landschaftsschutzgebiete 
Hinweis: In zahlreichen Fällen grenzen Bereiche, die die Voraussetzung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen, 
unmittelbar an Gebiete, die die Eignung zur Ausweisung als Naturschutzgebiet erfüllen (siehe Kapitel 1.3). Diese 
Naturschutzgebietseignungsgebiete erfüllen gleichzeitig auch die Voraussetzung als Eignungsgebiet Land-
schaftsschutz. 

Die Größenangaben in Tabelle 5 beziehen sich nur auf die in der Karte 2 dargestellten Flächen. 

Tabelle 4: Landschaftsschutzgebiete - Bestand  

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeichnung Gemeinde Verordnung vom/Fund-
stelle 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

„Eidertal bei Flintbek“ Kiel 27. Juli 1953 
GVOBl. Schl.-H. S. 91 64 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

„Kieler Förde Umgebung 
Stadtkreis Kiel, Land-
schaftsteil Forstbaum-
schule, Düsternbrooker 
Gehölz, Krusenkoppel“ 

Kiel 18. August 1980 
Kieler Nachrichten vom 
25. August 1980 63 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Zwischen Heischer Tal 
und Schilkseer Steil-
küste 

Kiel 10. Dezember 1992  (ge-
ändert 12.11.2001, ge-
ändert 01.11.2011) 

697 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Wellsau und Wellsaunie-
derung 

Kiel 08. Juli 1994 
240 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Langsee, Kuckucksberg 
und Umgebung 

Kiel 17. Januar 1996 
72 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Drachensee, Russee 
und Umgebung 

Kiel 14. Mai 2008 
144 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Zwischen Eidertal und 
Klosterforst Preetz 

Kiel 16. Mai 2008 
1.000 

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/01%2520Hauptkarten%2520PR%2520II/Hauptkarte_IIb.pdf
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeichnung Gemeinde Verordnung vom/Fund-
stelle 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Stadt Neu-
münster 

„Stadtrand Neumünster“ Neumünster 10. März 1980 
Holsteinischer Courier 
vom 15. März 1980. 
Kieler Nachrichten vom 
15. und 20. März 1980 
Neufassung VO vom 
16.11.2016 

2.888 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Lütjenwestedter Moor“ Lütjenwestedt 28. April 1937, Reg.ABl. 
S. 218 31 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Loher Berge“ Lohe-Föhrden 05. Mai 1937, Reg.ABl. 
S. 212 188 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Bauernmoor bei Prin-
zenmoor“ 

Prinzenmoor 12. Januar 1938, 
Reg.ABl. S. 24 103 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Sandergebiet westlich 
von Brammerau“ 

Jevenstedt, Brammer 23. Februar 1938, 
Reg.ABl. S. 72 67 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Toter Arm der Gieselau“ Oldenbüttel 31. Mai 1938, Reg.ABl. 
S. 207 11 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Landzunge Flemhuder 
See/Ringkanal“ 

Quarnbek 21. September 1938, 
Reg.ABl. S. 341 35 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Felmer Moor“ Felm 27. Februar 1939, 
Reg.ABl. S. 164 31 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Alter Eiderkanal beim 
Gut Kluvensiek“ 

Bovenau 06. September 1939, 
Reg.ABl. S. 283 33 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Großes Moor“ Osterby, Hütten 04. Juni 1940, Reg.ABl. 
S. 121 

29 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Kirchenmoor“ Böhnhusen 13. Januar 1941, 
Reg.ABl. S. 21 

9 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Westufer des Bor-
desholmer Sees“ 

Bordesholm, Mühbrook 11. Mai 1948, ABl. Schl.-
H./AAz. S. 63 

47 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Hügelgräber“ Ostenfeld, Bredenbek, 
Haßmoor, Bovenau 

10. März 1951 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 47 

286 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Ochsenweg“ Owschlag, Lohe-Föhr-
den 

17. November 1952 
GVOBl. Schl.-H. S. 181 

687 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Wildes Moor“ Osterrönfeld, Wester-
rönfeld, Jevenstedt, 
Schülp b.R., Rendsburg 

11.Februar 1953 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 42 

113 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Grönsfurther Berge“ Fockbek, Nübbel 14. September 1953 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 
252 

76 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Boxberg“ Aukrug 22. Oktober 1954 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 
293 

19 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Padenstedter Moor“ Padenstedt 20. Juni 1959 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 
150 

18 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Rendsburg-Untereider“ Rendsburg 04. Dezember 1961 
ABl. Schl.-H./AAz. 1962 
S. 6 

63 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeichnung Gemeinde Verordnung vom/Fund-
stelle 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Oos Schülp“ Schülp b.N. 03. Januar 1962 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 79 

0,4 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Sorgetal“ Lohe-Föhrden 22. April 1963 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 
145 

171 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Einfelder See“ Mühbrook 29. Oktober 1962 
ABl. Schl.-H./AAz. S. 
183 

100 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Tal der "Drögen Eider 
und Eidertal" 

Bissee, Brügge, Groß 
Buchwald  

20. Dezember 1996 
Kreisbl. 1997/S.37 

530 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Erweiterte Umgebung 
Bisseer Gehege" 

Bissee, Böhnhusen, 
Brügge, Reesdorf, 
Schönhorst 

20. Dezember 1996 
Kreisbl. 1997/S. 47 

1.270 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Windebyer Noor und  
Schnaaper Seen" 

Eckernförde, Windeby 
und Gammelby 

28. Januar 1998 
Kreisblatt S. 93 

1.070 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Schwansener Schlei-
landschaft" 

Winnemark, Thumby, 
Rieseby und Kosel 

29. Juni 1999 
Kreisblatt S. 152 

5.100 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Küstenlandschaft  
Dänischer Wohld“ 

Stadt Eckernförde, Al-
tenhof, Goosefeld, Holt-
see, Neudorf-Bornstein, 
Osdorf, Noer, Schwe-
deneck, Strande, Däni-
schenhagen 

22. November 1999,  
Kreisblatt 36, S. 262 
vom 24. November 1999 

3.720 

Rendsburg-
Eckernförde 

 „Hüttener Vorland“ Fleckeby, Güby, Hum-
melfeld, Kosel, Aschef-
fel, Damendorf, Hütten, 
Osterby, Windeby  

8. Juni 2000, Kreisblatt 
Nr. 22, S. 184 vom 
09.Juni2000. 

3400 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Obere Hanerau“ Hanerau-Hademar-
schen, Gokels, Thaden, 
Bendorf 

30.Juni 2000, Kreis-
blattNr. 25, S. 202 vom 
05. Juli 2000  

1000 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Wittensee, Hüttener und 
Duvenstedter Berge“ 

Borgstedt, Bünsdorf, 
Groß Wittensee, Haby, 
Holzbunge, Klein Witten-
see, Neu Duvenstedt, 
Sehestedt, Ahlefeld, 
Ascheffel, Bistensee, 
Brekendorf, Damendorf, 
Hütten, Owschlag, Hum-
melfeld, Goosefeld, Alt 
Duvenstedt 

09 März 2001, Kreisblatt 
Nr. 10 
S. 137 vom 14.März 
2001 

7250 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Eider- Sorge Niede-
rung“  

Königshügel, Lohe-Föhr-
den, Hohn, Sophien-
hamm, Bargstall, Fried-
richsgraben, Friedrichs-
holm, Christiansholm 

1.August 2001, Kreis-
blatt Nr.27 S.262 vom 
01.August 2001 und Be-
richtigung vom 
05.12.2001 Kreisbl. Nr. 
43 S. 440 v.14.12.2001 
Änderung vom 
25.05.2007; S.115 Kreis-
blatt Nr. 15; 

4.420 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Schwansener Ostsee-
küste“ 

Brodersby, Karby, Dör-
phof, Damp, Waabs, 
Barkelsby, Eckernförde 

21.06.2002, Kreisblatt 
Nr. 18 S.202 vom 
26.06.2002 

3450 



 

59 

 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeichnung Gemeinde Verordnung vom/Fund-
stelle 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Rendsburg-
Eckernförde 

 „Westenseelandschaft“ Westensee, Felde, Ach-
terwehr, Mielkendorf, 
Rodenbek, Schierensee, 
Langwedel, Warder, 
Groß Vollstedt, Emken-
dorf 

17.03.2004, Kreisblatt  
Nr. 10 S. 81 vom 
19.03.2004 

6000 

Rendsburg-
Eckernförde 

„Landschaft der Oberen 
Eider“ 

Rodenbek, Mielkendorf, 
Molfsee, Flintbek, 
Rumohr, Blumenthal, 
Böhnhusen, Grevenkrug, 
Techelsdorf, 
Schmalstede, Reesdorf, 
Brügge, Bordesholm 

14. März 2006, Kreisblatt 
Nr. 10 vom 22.3.2006- 

2.250 

Plön „Hagener Au von 
Probsteierhagen bis zur 
Einmündung in die Ost-
see und Umgebung so-
wie die Ostseeküste zwi-
schen Laboe und Stein“ 

Probsteierhagen, Pras-
dorf,  
Lutterbek, Stein, Bro-
dersdorf, Laboe 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07.2017, 
42/2017 

1.160 

Plön „Probsteier Salzwiesen 
und Umgebung“ 

Wendtorf, Lutterbek, 
Barsbek, Wisch, Krokau, 
Schönberg 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
43/2017 

1.692 

Plön „Ostseeküste zwischen  
Stakendorfer Strand und  
Hohenfelde und Umge-
bung“ 

Stakendorf, Schwart-
buck, Hohenfelde 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
44/2017 

808 

Plön „Mühlenau zwischen der 
Ostsee bei Hohenfelde 
und Klinker, Gemeinde 
Giekau, und der Ostsee-
küste zwischen Hohen-
felde - Malmsteg und 
Hubertusberg und Um-
gebung“ 

Hohenfelde, Schwart-
buck, Köhn, Giekau, 
Tröndel, Panker 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
45/2017 

816 

Plön „Ostseeküste auf dem 
Gebiet der Gemeinden 
Behrensdorf und Hoh-
wacht, des Großen Bin-
nensees, des Unterlaufs 
der Kossau und Umge-
bung“ 

Behrensdorf, Hohwacht,  
Stadt Lütjenburg 

 21. Juli 2017 
Öffentl iche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
46/2017 

1.516 

Plön „Küsten- und Moränen-
landschaft auf dem Ge-
biet der Gemeinden Ble-
kendorf und Hohwacht 
bis an die Grenze zum 
Kreis  
Ostholstein“ 

Hohwacht, Blekendorf 21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
47/2017 

1.284 

Plön „Endmoränengebiet mit 
Hessenstein zwischen 
Lütjenburg und Hohen-
felde und Umgebung“ 

Hohenfelde, Tröndel, 
Panker, Behrensdorf, 
Giekau, Klamp, Stadt 
Lütjenburg 

21. Juli 2017 
Öffentl iche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
48/2017 

3.735 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeichnung Gemeinde Verordnung vom/Fund-
stelle 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Plön „Selenter See mit Niede-
rung  
zwischen Fargau und 
Pratjau und Umgebung“ 

Giekau, Lammershagen, 
Köhn, Fargau-Pratjau, 
Martensrade, Selent 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
49/2017 

3.515 

Plön „Gödfeldteich, Lam-
mershagener Teiche und 
die bewaldete Endmorä-
nenlandschaft östlich 
von Lammershagen und 
Umgebung“ 

Lammershagen, Mar-
tensrade, Mucheln, Gie-
kau, Rantzau,  
Grebin 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
50/2017 

1.944 

Plön „Mittleres Kossautal und 
Umgebung“ 

Grebin, Dannau, Rant-
zau,  
Giekau, Klamp, Helm-
storf, Stadt Lütjenburg 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
51/2017 

2.142 

Plön „Tresdorfer See, Rotten-
see und Umgebung“ 

Grebin, Lammershagen, 
Mucheln, Lebrade 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
52/2017 

1.223 

Plön „Trammer See, Schluen-
see, Wald- und Knick-
landschaft  
zwischen Schöhsee und 
Behler See und Umge-
bung“ 

Lebrade, Grebin, 
Rathjensdorf, Stadt Plön 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
53/2017 

1.434 

Plön „Nehmtener Forst und  
Nehmtener Ufer des 
Großen  
Plöner Sees und Umge-
bung“ 

Nehmten, Dersau, Stadt 
Plön 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
54/2017 

2.022 

Plön „Lanker See und die 
Schwentine bis zum 
Kleinen Plöner See und 
Umgebung“ 

Wittmoldt, Dörnick, 
Ascheberg, Wahlstorf, 
Kühren, Schellhorn, 
Lehmkuhlen, Stadt 
Preetz, Stadt Plön 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
55/2017 

2.745 

Plön „Bornhöveder Seenplatte 
auf dem Gebiet des Krei-
ses Plön und die Alte 
Schwentine (Kührener 
Au) bis Kührenerbrücke 
und Umgebung“ 

Ruhwinkel, Stolpe, Be-
lau, Wankendorf, Löptin, 
Kühren, Kalübbe 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
56/2017 

3.072 

Plön „Bothkamper See, Tal 
der  
Drögen Eider und Umge-
bung“ 

Bothkamp, Klein Barkau,  
Kirchbarkau, Warnau 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
57/2017 

1.084 

Plön „Dobersdorfer See, 
Passader See mit dem 
Oberlauf der Hagener 
Au, Kasseteiche und 
Umgebung“ 

Dobersdorf, Schlesen,  
Stoltenberg, Fahren, 
Passade, Probsteierha-
gen, Schönkirchen 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
58/2017 

2.130 

Plön „Schwentinetal im Kreis 
Plön im Verlauf vom 
Stadtgebiet Preetz bis 
an die Stadtgrenze von 
Kiel“ 

Schwentinental,  
Schönkirchen, Rastorf, 
Lehmkuhlen, Stadt 
Preetz 

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
59/2017 

1.406 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Bezeichnung Gemeinde Verordnung vom/Fund-
stelle 

Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Plön „Postsee-Neuwührener 
Au-Klosterforst Preetz 
und Umgebung“ 

Stadt Preetz, Kühren, 
Löptin, Postfeld, Pohns-
dorf, Honigsee, Raisdorf  

21. Juli 2017 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 31.07. 2017, 
60/2017 

3.426 

Plön „Bungsbergvorland mit 
Högsdorfer Hügelland 
und Umgebung“ 

Blekendorf, Dannau, 
Helmsdorf, Högsdorf, 
Hohwacht, Kirchnüchel, 
Klettkamp 

02. November 2018 
Öffentliche Bekanntma-
chung vom 08.12.2018, 
35/2018 

6.496 

Tabelle 5: Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Gebiet Kurzbeschreibung Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Projensdorfer 
Gehölz 

Gekennzeichnet durch: vielfältig strukturierter, naturnaher 
Laubwald, Altholzbestände, Kleingewässer, Erlenkampsee, 
Lichtungen und Wiesen, zum Teil quellige Böschungen des 
Nord-Ostsee-Kanals,  
besonderer Wert für die naturverträgliche Erholung der Kieler 
Bevölkerung  

200 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Suchsdorf, 
Schwarten-
bek und Um-
gebung 

Gekennzeichnet durch: Gut Schwartenbek mit umgebendem 
Wald, Gehölzen, Knicks, Norrd-Ostsee-Kanal im Randbereich,  
besondere Bedeutung als abwechlungsreiche Kulturlandschaft 
und für die naturverträgliche Erholung, große Bedeutung des 
Nord-Ostsee-Kanals für den Vogelzug 

300 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Hofholz und 
Wisentge-
hege 

Gekennzeichnet durch: Buchaltbestände, zahlreiche Kleinge-
wässer, artenreicher Niedermoorbereich, Knicks,  
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und für 
die naturverträgliche Erholung 

50 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Hasseldieks-
dammer Ge-
hölz und Has-
seldieksau 

Gekennzeichnet durch: Niederung mit renaturierter Hassel-
dieksau, Gehölz nimmt eine bedeutende klimatische Aus-
gleichsfunktion für den östlich angrenzenden Siedlungsraum 
wahr 

50 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Vieburger Ge-
hölz,  
Meimersdor-
fer Moor, Mei-
mersdorfer 
Bahnhof 

Gekennzeichnet durch: Vieburger Gehölz, Moor, Poggen-
brügger Au und Niederung, Staudenfluren, Sukzessionsflä-
chen, stark ausgeprägte Biotopvielfalt,  
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, die na-
turverträgliche Erholung, nimmt bedeutende klimatische Aus-
gleichsfunktion für das Stadtgebiet wahr 

200 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Schwentinetal Gekennzeichnet durch: Schwentine und ihren Talraum von 
Klausdorf bis zur Kieler Förde, bewaldete, stellenweise quel-
lige Hänge, Röhrichte, Erlenbruchwälder,  
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und für 
die naturverträgliche Erholung, als Geotop ausgewiesen 

30 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Russeer Ge-
hege 

Gekennzeichnet durch: Wald, Sukzessionsflächen mit Klein-
gewässern, kleinräumig wechselndes kuppiges Relief,  
besondere Bedeutung die Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes und für eine naturnahe Waldentwicklung 

40 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Gebiet Kurzbeschreibung Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Eiderniede-
rung südlich 
Hammer 

Gekennzeichnet durch: Talraum der Eider mit Niedermoor, 
Wald, Sukzessionsflächen, ehemalige Mäander der Eider,  
besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, be-
sondere geologisch-geomorphologische Situation 

40 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

Schiefe Horn  10 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Schwan-
sener Ostsee-
küste 

Gekennzeichnet durch: salz- und trockenheitsgeprägte 
Strandlebensräume, Steilküsten, Strandwälle, Strandseen, 
Trockenrasen- und Dünenvegetation, Niederungs- und Feucht-
gebiete, Wälder im Übergang zur Jungmoränenlandschaft, er-
hebliche Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, 
besondere Biotopvielfalt, besondere Werte für die naturver-
trägliche Erholung als Guts- und Kulturlandschaft, abwechs-
lungsreiches Relief mit Senken und Moränenkuppen 

600 

Rendsburg-
Eckernförde 

Großes Moor 
bei Rußland  
und Umge-
bung 

Gekennzeichnet durch: das Große Moor als größtes Hoch-
moor Schwansens, reliefreicher, teilweise bewaldeter Land-
schaftsbereich,  
besondere ökologische Funktionen als vielfältig strukturierter 
Biotopkomplex 

300 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Hüttener 
Vorland 

Gekennzeichnet durch: Gewässer, Niederungen und Feucht-
gebiete der Hüttener Auen und der Osterbek, Verbindung zur 
Schlei, Sanderflächen um den Bültsee,  
besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, 
Übergang zu den Moränenkuppen der nördlichen Hüttener 
Berge, abwechslungsreiches Landschaftsbild 

200 

Rendsburg-
Eckernförde 

Dänischer 
Wohld bei 
Felm 

Gekennzeichnet durch: gut erhaltene Bereiche des Felmer, 
Kaltenhofer und Klausdorfer Moores, Niedermoorlebensräume, 
Laubwälder, kuppige Jungmoränenlandschaft,  
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, hohe 
Biotopdichte, vielfältige Landschaftsstruktur, repräsentativ für 
den Naturraum  

1.100 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Witten-
see, Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Gekennzeichnet durch: Wittensee mit Ufervegetation und 
Bruchwäldern, Habyer Au und Schirnau mit Niederungen, 
Feuchtgrünland, Hoch- und Niedermoore, hoch gelegene End- 
und Stauchmoränen,  
besondere geologische und landschaftsökologische Bedeu-
tung, abwechslungsreiches Landschaftsbild  

400 

Rendsburg-
Eckernförde 

Niederungs-
gebiete zwi-
schen 
Owschlag 
und Fockbek 

Gekennzeichnet durch: Moorkomplexe (Owschlager, Du-
venstedter und Fockbeker Moor), Niederungen, Feuchtgebiete, 
Heiden, Binnendünen, 
besondere landschaftsökologische und –ästhetische Bedeu-
tung, Vielfalt schutzwürdiger Landschaftselemente, Land-
schaftsbild mit weiten Sichtbeziehungen 

2.500 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Eider-
Sorge-Niede-
rung 

Gekennzeichnet durch: Niederungsflächen der Eider-Treene-
Niederung, Hohner See, großflächige Moorbereiche, Nieder-
moore, Gehölzbestände,  
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz als 
großräumiger Biotopkomplex moortypischer Pflanzen und 
Tiere, weitgehend störungsfreier Lebensraum, besondere Be-
deutung für die naturverträgliche Erholung, weithin erlebbares 
Landschaftsbild 

300 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Gebiet Kurzbeschreibung Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Bauern-
moor bei Prin-
zenmoor 

Gekennzeichnet durch: charakteristische Hoch- und Nieder-
moorbiotope, Moorgrünland, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, kom-
plexer Landschaftsraum 

400 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Rends-
burg-Unterei-
der 

Gekennzeichnet durch: naturraumtypische Niederungsge-
biete, Binnendünenbereich der Grönsfurther Berge, 
besondere Bedeutung für den Arten und Biotopschutz, Biotop-
komplexe für den Schutz und die Gliederung siedlungsnaher 
Landschaften, besondere Bedeutung für die Erholung 

100 

Rendsburg-
Eckernförde 

Landschaft 
bei Kluven-
siek 

Gekennzeichnet durch: langgezogene Stillgewässer des al-
ten Eiderkanals, Ufervegetationen, Gehölzbestände, Niede-
rungsgebiete, 
repräsentative Bedeutung im Naturraum für den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild 

300 

Rendsburg-
Eckernförde 

Flemhuder 
See und Um-
gebung 

Gekennzeichnet durch: Ufervegetationen, Waldgebiete, 
Spülflächen mit trocken-mageren, halboffenen Lebensräumen 
am Nord-Ostsee-Kanal, 
besondere Bedeutung für den Gewässer- sowie Arten- und Bi-
otopschutz, vielfältig strukturierte, relativ störungsarme Land-
schaft, ökologisch bedeutsam 

1.000 

Rendsburg-
Eckernförde 

Holsteinische 
Vorgeest zwi-
schen Oster-
rönfeld und 
Brammer 

Gekennzeichnet durch: naturraumtypische Biotopkomplexe 
der großräumigen Hochmoore (Stadtmoor, Wilden Moor), 
Heide-Moor-Landschaft bei Altenkattbek und Brammer, Bin-
nendünen, trocken-magere Standorte, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, beson-
dere Biotopvielfalt  

3.100 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterte 
Umgebung  
Rümlandteich 
und Methorst-
teich und Um-
gebung 

Gekennzeichnet durch: großes, teilweise naturnahes Wald-
gebiet, zwei Teiche nährstoffarme, vorwiegend feuchte bis 
nasse Standorte, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 

900 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Westen-
seelandschaft 

Gekennzeichnet durch: Fließ- und Stillgewässer, Niederun-
gen, Feuchtgebiete, ausgedehnte Wälder, 
besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, histo-
risch gewachsene Gutslandschaft, hohe Biotopdichte und –
vielfalt, besondere geologische Prägung,  
besonderer Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, ab-
wechslungsreiches Landschaftsbild stark bewegtes Relief, 
Seeterrassen am Ufer des Westensees, Steilhänge, Tunneltä-
ler, Moränenrücken 

300 

Rendsburg-
Eckernförde 

Landschaft 
bei Groß 
Vollstedt 

Gekennzeichnet durch: Seen, Teiche, Fließgewässer, Hoch-
moore, Talräume der Mühlenau und Fuhlenau,  
besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, viele 
naturschutzwürdige und ökologisch bedeutsame Bereiche, be-
sondere Biotopdichte, 
hohe Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, vielfältig 
strukturierte Landschaft, abwechslungsreiches Landschaftsbild 

1.900 

Rendsburg-
Eckernförde 

Erweiterung 
LSG Land-
schaft der 
Oberen Eider 

Gekennzeichnet durch: Talraum der teilweise noch naturna-
hen Eider, Auenlebensräume, Feuchtwiesen, zum Teil steile 
Talhänge, Moränenlandschaft, 
geologisch und ökologisch bedeutsamer Landschaftsbereich, 
besondere Biotopdichte und –vielfalt, abwechslungsreiches 
Landschaftsbild 

300 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Gebiet Kurzbeschreibung Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Rendsburg-
Eckernförde 

Niederungs- 
und Heide-
landschaft 
zwischen 
Wennebek 
und Olendiek-
sau 

Gekennzeichnet durch: naturnahe Fließgewässer, vielfältige 
Feuchtgebiete, Heidemoor, Sandheide, nährstoffarme Sander, 
eine besondere Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt, abwechs-
lungsreiches Bild der Natur- und Kulturlandschaft 

600 

Rendsburg-
Eckernförde 

Landschaft 
der Haaler Au 

Gekennzeichnet durch: weiträumige Niederung, Hoch- und 
Niedermoore, naturnah erhaltene Mühlenbek und Ohlsbek, 
breiter Talraum, 
besondere landschaftliche Vielfalt, hohe Biotopdichte, Bedeu-
tung für den Gewässerschutz, 
besondere Bedeutung für die Erhaltung des naturräumlich typi-
schen Landschaftsbildes, 

3.400 

Rendsburg-
Eckernförde 

Geestland-
schaft bei O-
ersdorf 

Gekennzeichnet durch: Fließgewässer, Feuchtgebiete, Moor-
grünland, Oersdorfer Kratt, Laubwälder, Gras- und Heideflure, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz der 
feuchten und trocken-nährstoffarmen Lebensräume, vielfältige 
Standorte 

300 

Rendsburg-
Eckernförde 

Aukruger 
Wald und 
Knickland-
schaft 

Gekennzeichnet durch: Stauch- und Endmoränen mit tro-
cken-nährstoffarmen Bodenbedingungen, Nadel- und Laub-
mischwälder, hohe Knickdichte, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, beson-
dere Geologie, 
besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, be-
sonderes Landschaftsbild als historisch gewachsene Kultur-
landschaft 

5.900 

Rendsburg-
Eckernförde 

Buckener Au 
Niederung 
und Mittleres 
Störtal 

Gekennzeichnet durch: weiträumige Grünlandniederung der 
Buckener Au, der Fuhlenau, naturnah verbliebene/gestaltete 
Fließgewässer, Moorgrünland, Hochmoorreste, Wälder, 
besondere Bedeutung für den Gewässerschutz, den Arten- 
und Biotopschutz und das Landschaftsbild, weitgehend unge-
störter Landschaftsbereich 
Gekennzeichnet durch: Stör mit geologisch deutlich ausge-
prägten Talraum, Feuchtgebiete, ehemaliges Heide- und 
Moorgebiet, 
besondere Bedeutung für den Gewässerschutz sowie für den 
Arten- und Biotopschutz, Erhaltung artenreicher Lebensge-
meinschaften 

5.300 

Rendsburg-
Eckernförde 

Höllenau, Mit-
bek und Iloo 
Forst 

Gekennzeichnet durch: Fließgewässer, großflächige Laub- 
und Nadelmischwälder, Heidegebiete, Grasfluren, feuchte 
Senken, mager-nährstoffarme Bodenbedingungen, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz der tro-
cken-nährstoffarmen Lebensräume 

1.500 

Rendsburg-
Eckernförde 

Umgebung 
Dosenmoor 

Gekennzeichnet durch: weitgehend natürliches, großflächi-
ges Hochmoor, angrenzenden Niedermoorbereiche, Einfelder 
See (LSG) mit Ufervegetation, Grünlandflächen, 
vielfältige ökologische Funktionen, abwechslungsreiches Land-
schaftsbild 

400 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Gebiet Kurzbeschreibung Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Rendsburg-
Eckernförde 

Rumohrhüt-
ten, Spren-
gerbusch und 
Umgebung 

Gekennzeichnet durch: Landschaftlich reizvolles, landwirt-
schaftlich genutztes Endmoränengebiet mit kleinräumigem 
Wechsel von trocken-mageren Kuppen und feuchten Senken; 
kleinräumig gegliedert mit hoher Knick- und Kleingewässer-
dichte. 
Ziel: Entwicklung einer vielfältigen Moränenlandschaft mit 
kleinräumigem Wechsel von ungedüngten offenen bis halbof-
fenen, nassen bis trocken-mageren Lebensräumen. 

200 

Rendsburg-
Eckernförde 

Fockbeker 
See und Müh-
lenbach 

Gekennzeichnet durch: Teilabgetorftes, in Torfstichen beson-
ders gut regenerierendes Hochmoor einschließlich der süd-
westlich angrenzenden trocken-mageren land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Randbereiche sowie einer zum Fockbeker 
See überleitenden Grünlandniederung. 
Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines Biotopkomplexes aus 
unterschiedlichen Hochmoorlebensräumen, sowie nassem Mo-
orgrünland und Naturwald auf trocken-mageren Standorten 
(Südwestrand) in den Randbereichen. 

100 

Rendsburg-
Eckernförde 

Lohe-Förden Gekennzeichnet durch: Repräsentativer Landschaftsaus-
schnitt der Vorgeest von besonderer Nährstoffarmut und 
Standortvielfalt; im Bereich des Übungsplatzes überwiegen of-
fene bis bewaldete, trocken-magere Lebensräume (teils auf 
Binnendünen); im Nordwesten schließt eine kleinstrukturrei-
ches Grünlandgebiet mit kleinräumig wechselnden Standort-
verhältnissen (Niedermoor und magere Sande) an, das von 
der in Teilbereichen naturnahen Garlbek durchflossen wird; am 
Ostrand ist eine Feuchtheide (Gebiet, das die Voraussetzung 
für eine Unterschutzstellung als NSG erfüllt) erhalten; im Ost-
teil des Übungsplatzes besonders hohe Knickdichte. 
Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines naturraumtypischen Bio-
topkomplexes aus naturnahen, nährstoffarmen Lebensräumen 
(insbesondere Niedermoor, Magerrasen, Heide, „Heidewald"), 
nassen nährstoffarmen Grünlandlebensräumen sowie naturna-
hen Fließgewässern. 

400 

Rendsburg-
Eckernförde 

Ottendorfer 
Au 

Gekennzeichnet durch: Klimaausgleichsfunktion für das an-
grenzende Stadtgebiet, Vorkommen gesetzlich geschützter Bi-
otope, kleinstrukturierter Biotopkomplex mit Vorkommen von 
Elementen der Kulturlandschaft 

30 

Rendsburg-
Eckernförde 

Umgebung 
Groß Witten-
seer Moor 

Gekennzeichnet durch: Vielfältiger Landschaftsausschnitt mit 
hohem Flächenanteil an naturnahen Lebensräumen wie bei-
spielsweise zwei größeren teilabgetorften Hochmooren sowie 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwald auf kleinräumig wechseln-
den, nassen bis mittelfeuchten Standorten; landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche kleinparzelliert und mit hoher Kleinstruktur-
dichte. 
Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines Biotopkomplexes aus 
wiedervernässten Hochmooren, Naturwald auf nassen bis mit-
telfeuchten Standorten, sowie ungedüngten nassen bis tro-
cken-mageren Grünlandlebensräumen im Bereich der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. 

300 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Gebiet Kurzbeschreibung Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Rendsburg-
Eckernförde 

Umgebung 
Jägerslust 

Gekennzeichnet durch: In einer vermoorten Senke nach Auf-
gabe der Entwässerungseinrichtungen entstandener See mit 
naturnahen Uferbereichen; die zum See hin geneigten, groß-
teils derzeit landwirtschaftlich genutzten Hangflächen mit zwei 
kleineren naturnahen Niedermooren sind in das Gebiet einge-
schlossen. 
Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines kleineren Sees mit na-
turnahen Uferbereichen einschließlich der Hangflächen und 
kleinerer Niedermoorreste. 

100 

Rendsburg-
Eckernförde 

Kollholz, 
Saxtorfer 
Moor und 
Umgebung 

Gekennzeichnet durch: Stark kuppiges Endmoränengebiet 
mit kleinräumig wechselnden frischen bis (potenziell) nassen 
Standorten; im landwirtschaftlich genutzten Bereich sind in 
Senken zahlreiche Kleingewässer erhalten und neu angelegt; 
das Kollholz wird großteils von alten, mesophilen Laubwaldbe-
ständen mit eingelagerten feuchten Senken geprägt. 

500 

Rendsburg-
Eckernförde 

Bargstedter 
Moor 

Gekennzeichnet durch: Weitgehend abgetorftes und im Nor-
den in Moorgrünland umgewandeltes Hochmoor; am Süd- und 
Ostrand sind zahlreiche Hochmoorrestflächen überwiegend im 
Birken- und Pfeifengras-Stadium erhalten; dazwischen liegen 
vergleichsweise extensiv genutzte, kleinstrukturreiche Moor-
grünlandflächen. 
Ziel: Wiedervernässung des gesamten Moorkörpers und Ent-
wicklung unterschiedlicher Sekundärbiotope vom Hoch- und 
Niedermoortyp. 

200 

Plön Postsee, 
Neuwührener 
Au,  
Klosterforst 
Preetz und 
Umgebung 

Gekennzeichnet durch: Postsee, knick- und redderreiche 
Preetzer Postseefeldmark, Unterlauf der Alten 
Schwentine/Kührener Au, Pohnsdorfer Stauung, Neuwührener 
Au, Hügellandschaft einschließlich der Klosterforsten 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sowie 
die landschaftsbezogene Erholung 

400 

Plön Östlicher Nie-
derungsbe-
reich am Do-
senmoor  

Gekennzeichnet durch: Niederung der Dosenbek, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, Umge-
bungsschutz für das bestehende Naturschutzgebiet „Dosen-
moor“ 

200 

Plön Umgebung 
Lebrader und 
Rixdorfer Tei-
che 

Gekennzeichnet durch: Fischteiche von Lebrade und Rixdorf,  
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, Umge-
bungsschutz für vorhandenen Naturschutzgebiete 

1.700 

Plön Hollenbeker 
Holz und Um-
gebung 

Gekennzeichnet durch: relativ hoher Waldanteil mit naturna-
hen Beständen, geomorphologischer Übergang von der Morä-
nen- zur Sanderlandschaft, Knicks, Feldeichen, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz  

2.900 

Plön Waldreiche 
Moränenland-
schaft zwi-
schen  Selen-
ter See und 
Schwentine 
bei Rosenfeld 
und Umge-
bung 

Gekennzeichnet durch: Schwentine bei Rosenfeld, Selenter 
See, Salzau, große Strukturvielfalt mit hoher Reliefenergie, 
besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (insbe-
sondere für Amphibien) sowie für das Landschaftserleben 

3.100 

Plön Trentmoor 
und Umge-
bung 

Gekennzeichnet durch: Renaturierungsfähiges degradiertes 
Hochmoor, Übergangs- und Schwingrasenmoore sowie Moor-
wald im Bereich des Trentmoores 

100 



 

67 

 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Gebiet Kurzbeschreibung Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Plön Erweiterung 
LSG Göd-
feldteich, 
Lammersha-
gener Teiche 
und die be-
waldete End-
moränenland-
schaft östl. 
von Lam-
mershagen 
und Umge-
bung 

Gekennzeichnet durch: Erweiterung des LSG Gödfeldteich, 
Lammershagener Teiche und bewaldete Endmoränenland-
schaft östlich von Lammershagen und Umgebung 

600 

Plön Erweiterung 
LSG Mittleres 
Kossautal 
und Umge-
bung 

Gekennzeichnet durch: Erweiterung der LSG Mittleres 
Kossautal und Umgebung sowie Holsteinische Schweiz 

400 

 

1.5 Naturdenkmäler 

Tabelle 6: Naturdenkmäler 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

1 6 Linden am Ehrenmal Dorf 
Schilksee  

Kiel/Schilksee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

2 Findling (roter Granit), Graf-
Luckner-Straße 82 

Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

3 Platane Gut Seekamp Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

4 Linde Gut Seekamp Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

5 Lindenallee aus 16 Linden Gut 
Seekamp 

Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

6 4 Knickeichen, Seekamper 
Weg 

Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

7 6 Eichen, 2 Eschen, Seekam-
per Weg 

Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

8 1 Knickeiche, Hof Scheidekop-
pel 

Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

9 Knickeiche, Hof Scheidekop-
pel 

Kiel/Seekamp  
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

10 Knickeiche, Hof Kahlenberg Kiel/Seekamp  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

11 Lindenkreis aus 10 Linden 
Dorfplatz Pries 

Kiel/Pries  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

12 Eiche, Dorfplatz Pries Kiel/Pries  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

13 Eiche, Friedrichsorter Straße 
33 

Kiel/Pries  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

14 Knickeiche, Grüffkamp 100 Kiel/Pries  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

15 Knickeiche, Fritz-Reuter-
Straße/Steenbarg 

Kiel/Pries  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

16 Ahorn, Möhrckestraße 5 Kiel/Fried-
richsort 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

17 2 Linden, An der Schanze Kiel/Fried-
richsort 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

18 Lindenallee aus 27 Linden, 
Skagerrakufer 

Kiel/Fried-
richsort 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

19 Eiche, Prieser Strand 21 Kiel/Pries  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

20 Eiche, Richthofenstraße 53 Kiel/Holtenau  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

21 Knickeiche, Mählsweg 32/34 Kiel/Holtenau  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

22 Platanenallee aus 108 Plata-
nen, Kanalstraße 

Kiel/Holtenau  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

23 Eibe, Kanalstraße Kiel/Holtenau  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

24 Eiche, Kastanienallee/Kanal-
straße 

Kiel/Holtenau  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

25 Redder mit 2 Eichen und 1 
Hainbuche,  
Feldweg zwischen Erlenkamp-
see und  
Schneiderkamp 

Kiel/Suchs-
dorf 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

26 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

27 27 Eichen, Projensdorfer 
Straße 

Kiel/Projens-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

28 Knickeiche, Eckernförder 
Straße 387 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

29 2 Linden, Holmredder 144 Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

30 5 Eichen, Nienbrugger Weg/ 
Gut Schwartenbek 

Kiel/Suchs-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

31 3 Eichen, Nienbrugger Weg/ 
Gut Schwartenbek 

Kiel/Suchs-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

32 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

33 Knickeiche, Gut Schwartenbek 
westlich Kellerkate 

Kiel/Suchs-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

34 9 Linden, Gut Schwartenbek 
entlang der ehemaligen Bahn-
linie 

Kiel/Schwar-
tenbek 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

35 7 Knickeichen, Gut Schwarten-
bek südlich Kellerkate 

Kiel/Suchs-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

36 5 Knickeichen, Gut Schwarten-
bek, Feldweg südlich Keller-
kate 

Kiel/Suchs-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

37 2 Linden, Gaststätte Forst-
baumschule 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

38 Schwarzkiefer, Forstbaum-
schule 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

39 Lebensbaum, Forstbaum-
schule 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

40 2 Pyramideneichen, Forst-
baumschule 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

41 Eiche, Forstbaumschule Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

42 Sumpfzypresse, Forstbaum-
schule 

Kiel  
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

43 Eiche, Diederichsenpark Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

44 Lebensbaum, Diederichsen-
park 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

45 Eiche, Verbindungsweg 
Schlieffenallee/ 
Niemannsweg 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

46 Mammutbaum, Niemannsweg/ 
Forstbaumschule 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

47 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

48 Esskastanie, Krusenkoppel Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

49 Linde, Krusenkoppel Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

50 12 Linden, „12 Apos-
tel“ Krusenkoppel 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

51 2 Eichen, Krusenkoppel, Karo-
linenweg 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

52 Eiche, Karolinenweg 13 Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

53 Flügelnuß, Karolinenweg/Nie-
mannsweg 76 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

54 Kastanie, Niemannsweg 76 Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

55 Schwarzkiefer, Weserfahrt Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

56 Ginkgo, Niemannsweg 46 Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

57 Eßkastanie, Beseler Allee 1  Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

58 Platane, Beseler Allee 1a Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

59 Nicht mehr vorhanden   
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

60 Lebensbaum, Waitzstraße 4 Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

61 4 Buchen  und 1 Trauerbuche, 
Martinspark 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

62 Eiche, Kiellinie Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

63 Schwarznuß, Düsternbrooker 
Weg 31 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

64 Alter Botanischer Garten, Düs-
ternbrooker Weg 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

65 2 Kastanien, Schloßgarten Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

66 Eiche, Prinzengarten Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

67 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

68 Ahorn, Ratsdienergarten Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

69 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

70 3  Linden, Grünanlage am Hi-
roshimapark 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

71 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

72 Platane, Ziegelteich Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

73 2 Pappeln, Moorteichwiese Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

74 „Felsenhalle“  Eibe Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

75 2  Trauerbuchen, Südfriedhof Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

76 Eiche, Heidenberger Weg Kiel/Metten-
hof 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

77 3 Eichen, Wittland, Daimler-
straße 

Kiel/Hassel-
dieksdamm 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

78 3 Eichen, Schule am Göte-
borgring und  
Gotlandring 2 

Kiel/Metten-
hof 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

79 Redder, Aubrook Kiel/Hassee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

80 Friedenseiche, Martenshof Kiel/Hassel-
dieksdamm 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

81 Eiche, Hedenholz 16 Kiel/Hassee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

82 Friedenseiche, Uhlenkroog, 
Hasseer Straße 

Kiel/Hassee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

83 Eiche, Krusenrotter Weg 49 Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

84 Doppelkastanie, Krusenrotter 
Weg 41 

Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

85 3 Eichen, Klostergarten Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

86 Eiche, Theodor-Heuss-
Ring/Hornheimer Weg 

Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

87 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

88 2 Linden, Rendsburger Land-
straße 

Kiel/Russee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

89 Friedenseiche, Rendsburger  
Landstraße 371, 373, 375 

Kiel/Russee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

90 Eiche, Rendsburger Land-
straße/ 
Seekoppelweg 

Kiel/Hassee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

91 16 Eichen, Wald an der Kuh-
furtsau 

Kiel/Hammer  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

92 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

93 Nicht mehr vorhanden   
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

94 Knickbuche, Speckenbeker 
Weg 99 

Kiel/Hammer  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

95 Knickeiche, Speckenbeker 
Weg 62 

Kiel/Hammer  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

96 Knickbuche, Speckenbeker 
Weg/ 
Damaschkeweg 

Kiel/Hammer  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

97 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

98 8 Buchen, Speckenbeker Weg Kiel/Hammer  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

99 Eibe, Hamburger Chaussee 
349 

Kiel/Hammer  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

100 Nicht mehr vorhanden   

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

101 15 Eichen, Meimersdorfer 
Weg 

Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

102 Knickeiche, Hamburger 
Chaussee 285 

Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

103 Knickeiche, am Weg zum Hof 
Petersburg 

Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

105 Eichengruppe Marderhorst aus 
25 Eichen, Hof Petersburg 

Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

106 Hofanlage Viehburg Lin-
denallee aus  
62 Linden, dreistämmige Pla-
tane, Friedenseiche, Linde  

Kiel/Gaarden  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

107 Dorfplatzanlage mit 87 Linden, 
Meimersdorf 

Kiel/Meimers-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

108 6 Eichen nördlich der Wurbek Kiel/Meimers-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

109 Lindenallee aus 20 Linden, 
Friedhof Meimersdorf 

Kiel/Meimers-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

110 Friedenseiche Moorsee, 
Steindamm 

Kiel/Moorsee  
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

111 4 Linden, Rönne, Am Teich 1 Kiel/Rönne  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

112 Eiche, Segeberger Landstraße 
19 

Kiel/Wellsee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

113 6 Linden, Segeberger Land-
straße 119 

Kiel/Wellsee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

114 Friedenseiche, Dorf Elmschen-
hagen 

Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

115 Friedenseiche, Friedensstraße Kiel/Ellerbek  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

116 Friedenseiche, Grünanlage 
Schönberger Str. 

Kiel/Welling-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

117 33 Eichen, Oppendorfer Weg  Kiel/Oppen-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

118 Blutbuche, Hauptstr./Werner-
Siemens-Str. 

Kiel/Frie-
derichsort 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

119 Findling „Karl-Gripp-Stein“, 
Grot Steenbusch 

Kiel/Moorsee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

120 Buche, Eckernförder Str. 462 Kiel/Suchs-
dorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

121 Buche, Schönkirchener Str. 
105 

Kiel/Died-
richsdorf 

 

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

122 Buche, Rönner Weg 62 Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

123 Eiche, Schilkseer Str. 94 Kiel/Schilksee  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

124 3 Eichen, Partenkirchener Str. Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

125 Buche, Hohenberg Str. 13 Kiel  

Landes-
hauptstadt 
Kiel 

126 Buche, Beselerallee 1 Kiel  

Stadt Neu-
münster 

1 Stieleiche, Seekamp 31 Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Stadt Neu-
münster 

2 Stieleiche, Hauptstraße 84 Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

3 Stieleiche, Kleinflecken Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

4 Stieleiche, Burgstraße 5 Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

5 Stieleiche, Lütte Twiet 4 Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

6 Rotbuche 7-stämmig, Haart 32  
(Caspar-v.-Saldern-Park) 

Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

7 Rotbuche, 2-stämmig, Haart 
32  
(Caspar-v.-Saldern-Park) 

Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

8 Rotbuche, Grellenkamp 41 Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

9 Hängebuchen-Gruppe aus 3 
Einzelbäumen, Brachenfelder 
Straße 69 

Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

10 Blutbuche, Haart 32 (Caspar-
v.-Saldern-Park) 

Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

11 Esche, Kleinflecken-Vicelinkir-
che 

Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

12 Roßkastanie, Bahnhofstraße 
49 

Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

13 Kiefernknick, Staatsgut Molfs-
felde, Gadeland 8 

Neumünster Stadtverordnung vom 8. Mai 1996 

Stadt Neu-
münster 

14 Blutbuche, Max-Roer-Platz Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

15 Stieleiche, Lindenstr. 4 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

16 Stieleiche, Boostedter Str. 1 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

17 Stieleiche, Seekamp 33 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

18 Stieleiche, Kälberweg 8 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

19 Blutbuche, Carlstr. 1 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

20 Rotbuche, Narzissenweg 9 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

21 Rotbuche, Klosterstr. 55 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 5.Juni 2002 

Stadt Neu-
münster 

22 2 Eschen, Waldwiesenweg 1 Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 11.März 2003 

Stadt Neu-
münster 

23 Stieleiche, Waldwiesenweg 15  Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 11.März 2003 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Stadt Neu-
münster 

24 Stieleiche, Waldwiesenweg 15 
a 

Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 11.März 2003 

Stadt Neu-
münster 

25 Sommerlinde, Brachenfelder 
Str. 43 

Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 11.März 2003 

Stadt Neu-
münster 

26 Blutbuche, Großflecken 39  Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 11.März 2003 

Stadt Neu-
münster 

27 Blutbuche, Mühlenhof 16  Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 11.März 2003 

Stadt Neu-
münster 

28 Mammutbaum, Brachenfelder 
Str. 36 

Neumünster Stadtverordnung vom 8.Mai 1996, 
geändert am 11.März 2003 

Rensburg-
Eckernförde 

1 Lindenallee Bohnert 25. Februar 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 14 

Rensburg-
Eckernförde 

2 Lindenallee Rendsburg 18. Dezember 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

3 Schwedenschanze Nübbel 18. Dezember 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

4 Lindenallee Emkendorf 18. Dezember 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

5 Opferstein Hohen-
westedt 

18. Dezember 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

6 Eichenallee Remmels 18. Dezember 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

7 Ilexhecke Remmels 18. Dezember 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

8 Lindenallee Hohn 18. Dezember 1936, Reg. Amtsbl. 
1937; S. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

9 Lindenallee Quarnbek 3. Februar 1938, Reg. Amtsbl.; S. 
65 

Rensburg-
Eckernförde 

10 Steilhang nordöstlich der 
Kronsbek als Standort der 
Weißen Pestwurz und der Erd-
schlüsselblume 

Noer 3. März 1938, Reg. Amtsbl.; S. 83 

Rensburg-
Eckernförde 

11 Der alte Eiderkanal als Stand-
ort des braunen Streifenfarns 
und des zerbrechlichen Bla-
senfarns 

Altenholz 3. März 1938, Reg. Amtsbl.; S. 83 

Rensburg-
Eckernförde 

12 Eichengruppe Quarnbek 1. September 1938, Reg. Amtsbl.; 
S. 315 

Rensburg-
Eckernförde 

13 1 Eiche Rieseby 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

14 1 Wallberg Loose 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

15 1 Linde Fleckeby 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

16 1 Findling Eckernförde 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

17 Heidberg Brekendorf 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Rensburg-
Eckernförde 

18 Wiemelsberg Holzbunge 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

19 1 Linde  Neu Du-
venstedt 

27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

20 1 Eiche  Owschlag 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

21 1 Eiche  Bünsdorf 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

22 1 Linde  Bistensee 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

23 1 Eiche  Groß. Witten-
see 

27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

24 1 Eiche  Tüttendorf 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

25 1 Findling Lindau 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

26 1 Rotbuche Waabs 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

27 2 Eichen Altenholz 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

28 7 Eichen Altenholz 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

29 1 Eiche  Osdorf 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

30 1 Eiche  Lindau 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

31 1 Eiche  Lindau 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

32 1 Eiche  Lindau 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

33 1 Eiche  Lindau 27. Februar 1939, Reg. Amtsbl. S. 
121 

Rensburg-
Eckernförde 

34 1 Eiche  Schwedeneck 27. August 1940, Reg. Amtsbl. S. 
239 

Rensburg-
Eckernförde 

35 1 Eiche  Felm 27. August 1940, Reg. Amtsbl. S. 
239 

Rensburg-
Eckernförde 

36 1 Eiche  Osdorf 27. August 1940, Reg. Amtsbl. S. 
239 

Rensburg-
Eckernförde 

37 2 Eichen Ascheffel 27. August 1940, Reg. Amtsbl. S. 
239 

Rensburg-
Eckernförde 

38 1 Eiche  Ascheffel 27. August 1940, Reg. Amtsbl. S. 
239 

Rensburg-
Eckernförde 

39 1 Eiche  Dänischenha-
gen 

27. August 1940, Reg. Amtsbl. S. 
239 

Rensburg-
Eckernförde 

40 Bäume, die den Teich auf dem 
Grundstück Eschenbrook 4 
umsäumen 

Molfsee 8. April 1942, Reg. Amtsbl. S. 67 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Rensburg-
Eckernförde 

41 Hünengrab aus der älteren 
Bronzezeit 

Fockbek 4. Februar 1949, Reg. Amtsbl. S. 
11 

Rensburg-
Eckernförde 

42 1 Ulme, 1 Platane Schwedeneck 11. Juni 1949, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 43 

Rensburg-
Eckernförde 

43 1 Eiche  Fleckeby 18. Mai 1951, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 79 

Rensburg-
Eckernförde 

44 1 Reihe sehr hoher, alter Lin-
den 

Gettorf 18. Mai 1951, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 79 

Rensburg-
Eckernförde 

45 2 Ilexbäume Holzdorf 7. Mai 1952, Amtsbl. Schl.-H./AAz., 
S 100 

Rensburg-
Eckernförde 

46 1 Weißtanne Loose 27. August 1952, Amtsbl. Schl.-
H./Az., S 251 

Rensburg-
Eckernförde 

47 1 neunstämmige Rotbuche Elsdorf-Wes-
termühlen 

3. August 1954, Amtsbl. Schl.-
H./AAz.,  
S 224 

Rensburg-
Eckernförde 

48 1 Linde  Bordesholm 8. Dezember 1955, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 303 

Rensburg-
Eckernförde 

49 Lindenallee, 10 Eichen und 1 
Ulme 

Deutsch-Ni-
enhof 

8. Dezember 1955, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 303 

Rensburg-
Eckernförde 

50 3 Eichen und 1 Ulme Osterrönfeld 22. Mai 1956, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 101 

Rensburg-
Eckernförde 

51 Bäume Padenstedt 11. November 1958, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 309 

Rensburg-
Eckernförde 

52 Buche Breiholz 19. Oktober 1956, Amtsbl.  Schl.-
H./AAz., S 232 

Rensburg-
Eckernförde 

53 Hünengräber Schülp/N. 28. November 1961, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 5 

Rensburg-
Eckernförde 

54 1 Eiche  Brodersby 12. Dezember 1962, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 26 

Rensburg-
Eckernförde 

55 Edelkastanie Rendsburg 25. Februar 1963, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 43 

Rensburg-
Eckernförde 

56 Kiefern Luhnstedt 25. Februar 1963, Amtsbl. Schl.-
H./AAz., S 48 

Rensburg-
Eckernförde 

57 4 Eichen, 1 Buche Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

58 2 Buchen Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

59 1 Eiche  Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

60 2 Eichen, 1 Buche Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

61 2 Buchen Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

62 1 Eiche  Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

63 1 Buche Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Rensburg-
Eckernförde 

64 1 Eiche  Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

65 1 Buche Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

66 1 Eichengruppe Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

67 1 Eiche  Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

68 1 Buche Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

69 1 Eiche  Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

70 1 Eiche  Fleckeby 2. März 1982, Kreisbl. Nr. 7 vom 3. 
März 1982, S. 75 

Rensburg-
Eckernförde 

71 1 Eibe Altenholz 14. September 1984 K. Nr. 34 

Rensburg-
Eckernförde 

72 2 Blutbuchen Flintbek 19. Februar 1985 K. Nr. 8  

Rensburg-
Eckernförde 

73 1 Ilex Hanerau-Ha-
demarschen 

19. Februar 1985 K. Nr. 8  

Rensburg-
Eckernförde 

74 1 Linde  Bargstedt 19. Februar 1985 K. Nr. 8  

Rensburg-
Eckernförde 

75 2 Eiben Eckernförde 17. Juli 1985 K. Nr. 26 

Rensburg-
Eckernförde 

76 1 Blutbuche Hanerau-Ha-
demarschen 

24. April 1986 K. Nr. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

77 1 Eiche  Nortorf 24. April 1986 K. Nr. 15 

Rensburg-
Eckernförde 

78 1 Eiche  Achterwehr 24. März 1988 K. Nr. 13 vom 30. 
März 1988 

Rensburg-
Eckernförde 

79 12 Eichen Osdorf 19. Februar 1988 K. Nr. 7 

Rensburg-
Eckernförde 

80 5 Rotbuchen, 7 Stieleichen Emkendorf 15. März 1988 K. Nr. 13 S. 145 

Rensburg-
Eckernförde 

81 1 Buche Hanerau-Ha-
demarschen 

10.November 1988 K. Nr. 42 S. 
421 

Rensburg-
Eckernförde 

82 Quellen des Lachsenbaches Eckernförde 16. Dezember 1988 K. Nr. 2 vom 
11. Januar 1989 

Rensburg-
Eckernförde 

83 Kleinseggenwiese Owschlag 14. Februar 1990 K. Nr. 8 S 126 

Rensburg-
Eckernförde 

84 1 Eibe Flintbek 8. Januar 1935 Öffentl. Anz. Kreis 
Plön Nr.6 , 9. Februar 1935 

Rensburg-
Eckernförde 

85 1 Eibe Achterwehr 22. Dezember 1989 K. Nr. 44 S. 
443 

Rensburg-
Eckernförde 

86 1 Knick mit Knickharfen Aukrug 24. Juli 1990 K. Nr. 28 S. 314 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Lau-
fende 
Num-
mer 

Bezeichnung Ge-
meinde/Ge-
markung 

Verordnung vom/Fundstelle 

Rensburg-
Eckernförde 

87 1 Blutbuche Hanerau-Ha-
demarschen 

29. April 1996 K. Nr. 17 S.463 

Plön 1 Lindenallee Ruhwinkel, 
Schönböken 

23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 2 Buche Ruhwinkel, 
Schönböken 

23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 3 Eiche Großharrie 23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 4 3 Linden Schönkirchen 
- Landgraben 

23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 5 Stieleiche Panker 23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 6 Stieleiche und Ilex Fargau-
Pratjau 

23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 7 Stieleiche Dobersdorf 23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 8 Stieleiche Nehmten 23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

Plön 9 Stieleiche Schwentinen-
tal 

23. Juni 2017, öffentliche Bekannt-
machung vom 06.07.2017, 
33/2017 

 

1.6 Geschützte Landschaftsbestandteile, Baumschutzsatzungen 

Tabelle 7: Geschützte Landschaftsbestandteile einschließlich Baumschutzsatzungen der Gemeinden und Städte 

Kreis/kreisfreie 
Stadt 

Bezeichnung Ge-
meinde/Stadt 

Größe in 
Hektar 

Verordnung/Satzung vom 

Landeshaupt-
stadt Kiel 

Alte Stadtgärtnerei 
Kollhorst und Umge-
bung 

Kiel 5,20 Stadtverordnung vom  
15. Juli 1992 

Landeshaupt-
stadt Kiel 

Biotopflächen zwi-
schen Segeberger 
Landstraße, der Klein-
bahnlinie Kiel-Lübeck 
und der Kleinbahnlinie 
Kiel-Schönberg 

Kiel 4,50 Stadtverordnung vom  
01. Dezember 1994 

Landeshaupt-
stadt Kiel 

Biotopflächen zwi-
schen Kuckucksberg 
und Segeberger Land-
straße 

Kiel 2,0 31. Mai 2001 
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Kreis/kreisfreie 
Stadt 

Bezeichnung Ge-
meinde/Stadt 

Größe in 
Hektar 

Verordnung/Satzung vom 

Landeshaupt-
stadt Kiel 

Stadtverordnung zum 
Schutze des Baumbe-
standes im Außenbe-
reich der Landes-
hauptstadt Kiel 

Kiel  26. Juni 1986  (geändert 
10.12.1986, geändert 27.10.1992, 
berichtigt 25.01.1993) 

Landeshaupt-
stadt Kiel 

Satzung zum Schutze 
des Baumbestandes 
im Innenbereich der 
Landeshauptstadt Kiel 

Kiel  26. Januar 2000 

Stadt Neumüns-
ter 

Südlicher Stadtwald Neumünster 7,95 Stadtverordnung vom  
15. Mai 1995 

Stadt Neumüns-
ter 

Wald am Schwale-
Stör-Zusammenfluß 

Neumünster 2,84 Stadtverordnung vom  
15. Mai 1995 

Stadt Neumüns-
ter 

Erlenbruchwald an der 
Stör westlich der Al-
tonaer Straße 

Neumünster 3,74 Stadtverordnung vom  
15. Mai 1995 

Stadt Neumüns-
ter 

Wald südöstlich des 
Seniorenheimes an 
der Stör und westlich 
der AKN-Bahnlinie 

Neumünster 14,54 Stadtverordnung vom  
15. Mai 1995 

Stadt Neumüns-
ter 

Vierkamp Neumünster 36,00 Stadtverordnung vom 4. Novem-
ber 1997 

Rendsburg-
Eckernförde 

Schutz von Land-
schaftsbestandteilen 

Eckernförde  16. Dezember 1988 Kreisblatt 
Nr. 2 vom 11. Januar 1989 

Rendsburg-
Eckernförde 

Wallberg bei Höbek Haßmoor und 
Schülldorf 

etwa 
19,00 

28. Februar 1990 Kreisblatt Nr. 8 
vom 2. März 1990 

Rendsburg-
Eckernförde 

Füllbodenentnahme-
stelle Lütjenbornholt 

Bornholt etwa 
36,00 

2. September 1991 

Rendsburg-
Eckernförde 

Baumschutzverord-
nung der Gemeinde 

Fleckeby  2. Februar 1982 

Rendsburg-
Eckernförde 

Baumschutzsatzung 
der Stadt 

Stadt Eckern-
förde 

 7. Juni 1988 

Rendsburg-
Eckernförde 

Baumschutzsatzung 
der Stadt 

Stadt Rends-
burg 

 4. April 1996 

Rendsburg-
Eckernförde 

Baumschutzsatzung 
der Gemeinde  

Kronshagen  15. Dezember 1996 

Rendsburg-
Eckernförde 

Satzung zum Schutz 
einzelner Landschafts-
bestandteile (Harms 
Park) der Gemeinde 

Altenholz  1. Juli 1984 

Plön Weiher in Schönhorst Schönkirchen 0,10 20. August 1986 

Plön Bachschlucht in So-
phienhof 

Schellhorn 0,58 20. August 1986 

Plön Stangenberg und an-
grenzende  
ehemalige Kiesgrube 

Mönkeberg 
5,20 21. März 1996 

Plön Biotop am Regenwas-
serrückhaltebecken 

Bönebüttel 1,10 24. März 1994 

Plön Waldfläche Korügen Heikendorf 14,5 26. Juni 2003 

Plön Heikendorfer Müh-
lenau 

Heikendorf 23 14. November 2012 
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Kreis/kreisfreie 
Stadt 

Bezeichnung Ge-
meinde/Stadt 

Größe in 
Hektar 

Verordnung/Satzung vom 

Plön Blutbuche (Fagus syl-
vtica purpurea) 

Schwentinental  15. April 2014 

Plön Baumschutzsatzung 
der Gemeinde 

Heikendorf  05. April 2000, 1. Änderung vom 
01.03.2002 

Plön Baumschutzsatzung 
der Gemeinde 

Laboe  06. Februar 2001 

Plön Baumschutzsatzung 
der Gemeinde 

Mönkeberg  15. Dezember 2015 

Plön Baumschutzsatzung 
der Stadt 

Stadt Plön  14. August 1995 

Plön Baumschutzsatzung 
der Stadt 

Stadt Preetz  12. Februar 2004 

Plön Baumschutzsatzung 
der Gemeinde 

Probsteierha-
gen 

 26. Juni 1990  

Plön Baumschutzsatzung 
der Stadt 

Schwentinental  25. Oktober 2012 

1.7 Naturwälder 

Tabelle 8: Naturwälder gemäß § 14 Landeswaldgesetz 

Kreis Name Gemeinde Größe  
in Hektar 

Eigentümer 

Rendsburg-
Eckernförde 

Born Bargstedt 37 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Elsdorfer Gehege Fockbek/Elsdorf-Wester-
mühlen 

57 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Haaler Gehege Nienborstel 81 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Hamweddler  
Gehege 

Hamweddel 56 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Himmelreich Bargstedt 27 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Jettbrook Hoffeld 32 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Kluvensieker Holz 
Kanalgehege Ost 

Sehestedt/Holtsee 51 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Krummland Zentral-
bereich 

Hütten 25 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Luhnstedt West Luhnstedt/Stafstedt 110 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Ochsenkoppel  
Dänischer Wohld 

Dänischhagen 20 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Röhrkirchen  
Hüttener Au 

Hütten/Osterby 15 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Sören Nordteil Sören 20 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 
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Kreis Name Gemeinde Größe  
in Hektar 

Eigentümer 

Rendsburg-
Eckernförde 

Viehkoppel  
bei Emkendorf 

Emkendorf 36 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Viehwiesen Hütten Damendorf 15 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Westerholz Mörel 50 Anstalt Schleswig-Holsteini-
sche Landesforsten 

Rendsburg-
Eckernförde 

Kaltenhofer Moor Osdorf/Felm 118 Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein 

Plön Hohenfelder Müh-
lenau 

Köhn 37 Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein 

Plön Lanker See Kühren 29 Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein 

Plön Lütjensee/Hochfel-
der See 

Kirchbaukau/Bothkamp 32 Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein 

Plön Suhrer See/Stadt-
heide 

Bösdorf/Plön 85 Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein 

 

1.8 Naturerlebnisräume 

Tabelle 9: Naturerlebnisräume 

Kreis/kreis-
freie Stadt 

Name des Naturerleb-
nisraumes 

Gemeinde Träger  Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Rendsburg-
Eckernförde 

"Arche Warder" Warder Arche Warder 12 

Rendsburg-
Eckernförde 

"Stintgraben" Bordesholm Amt Bordesholm 5 

Rendsburg-
Eckernförde 

"Kolonistenhof" Neu-Du-
venstedt 

Werkstätten für Behinderte 
Rendsburg-Eckernförde im Diako-
nie Hilfswerk Schleswig-Holstein 

14 

Rendsburg-
Eckernförde 

"Bistensee" Ahlefeld-Bis-
tensee 

Gemeinde Ahlefeld-Bistensee 35 

Rendsburg-
Eckernförde 

"Wakendorfer Mühle" Bovenau Hegering Bovenau 5,5 

Rendsburg-
Eckernförde 

"Schulbauernhof Helle" Thumby Schulbauernhof Helle e.V.  5 

Rendsburg-
Eckernförde 

"Untereider" Rendsburg Stadt Rendsburg 136 

Plön "Koppelsberg" Dörnick/Plön Jugendpfarramt der Nordkirche 52 

Plön "Stauchmoränen am 
Hessenstein" 

Stadt Lütjen-
burg 

Stadt Lütjenburg 55 

Plön "Kinderland" Wendtorf Gemeinde Wendtorf 2,5 

Plön "Unter Wasser Hohen-
felde/Ostsee" 

Hohenfelde Gemeinde Hohenfelde und Part-
ner 6 

Plön "Dünenlandschaft La-
boe" 

Laboe Gemeinde Laboe 8 
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Kreis/kreis-
freie Stadt 

Name des Naturerleb-
nisraumes 

Gemeinde Träger  Größe  
in Hektar, 
gerundet 

Plön "Malmsteg – Niede-
rung" 

Hohenfelde Gemeinde Hohenfelde und Part-
ner 13 

Landeshaupt-
stadt Kiel 

"Alte Stadtgärtnerei 
Kollhorst und Umge-
bung" 

Kiel Stadt Kiel 
6 

Stadt Neumü-
nster 

"Stadtwald Neumüns-
ter" 

Neumünster Stadt Neumünster 119  

 

1.9 Schutzstreifen an Gewässern II. Ordnung 

Tabelle 10: Schutzstreifen an Gewässern II. Ordnung 

Kreis Bezeichnung des 
Gewässers 

Anfangspunkt des Gewässers Endpunkt des Gewässers 

Stadt Neumü-
nster 

Schwale Neumünster, Gemeindegrenze 
zu Bönebüttel 

Neumünster, Einlauf in die Stör 

Stadt Neumü-
nster 

Stör Neumünster, Gemeindegrenze 
zu Groß Kummerfeld 

Neumünster, Einlauf in die 
Schwale 

Stadt Neumü-
nster 

Stör Neumünster, Einlauf in die 
Schwale 

Neumünster, Unterführung der 
Bundesautobahn 7 

Rendsburg-
Eckernförde 

Bargstedter 
Au/Mühlenbek 

Niendorf, 550 Meter westlich der 
Siedlung Hahnenkamp 

Brammer, Zusammenfluss mit 
Brammerau 

Rendsburg-
Eckernförde 

Brammerau Brammer, Zusammenfluss mit 
Bargstedter Au/Mühlenbek 

Jevenstedt, Zusammenfluss mit 
der Bokeler Au zur Jevenau 

Rendsburg-
Eckernförde 

Bredenbek Wasbek, Unterführung der Bahn-
strecke, 1.000 Meter oberhalb 
der Unterführung der Bundes-
straße 430 

Aukrug, Einlauf in die Bünzener 
Au, Übergang ins FFH-Gebiet 
2024-391 „Mittlere Stör, Bramau 
und Bünzau“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Buckener Au Meezen, Unterführung der Land-
straße 123 

Meezen,  Übergang ins FFH-Ge-
biet 2024-391 „Mittlere Stör, Bra-
mau und Bünzau“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Fuhlenau Gnutz, 230 Meter nördlich der 
„Ohle Landstraat“ 

Aukrug, Einlauf in die Bünzener 
Au, Übergang ins FFH-Gebiet 
2024-391 „Mittlere Stör, Bramau 
und Bünzau“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Fuhlenau (Fuhlen-
bek) 

Remmels, 1.000 Meter oberhalb 
der Unterführung der Straße zwi-
schen Papenau und Dörpstedt 

Osterstedt, Unterführung der 
Straße bei Triangel, Übergang 
ins FFH-Gebiet 1823-304 „Haaler 
Au“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Führbek Mörel, 580 Meter oberhalb der 
Kreisstraße 26, Übergang ins 
FFH-Gebiet 1823-301 „Wälder 
der nördlichen Geest“ 

Mörel, Zusammenfluss mit dem 
Mühlenbach, 300 Meter vor Ein-
lauf in die Buckener Au 

Rendsburg-
Eckernförde 

Große Hüttener Au Hütten, 550 Meter nördlich des 
Forsthauses Hütten 

Fleckeby, 60 Meter nördlich der 
Unterführung Bundesstraße 76, 
Übergang ins FFH-Gebiet 1423-
394 „Schlei incl. Schleimünde 
und vorgelagerte Flachgründe“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Hanerau Aasbüttel, Quelle 140 Meter 
nördlich der Kreistraße 35 

Hanerau Hademarsch, Unterfüh-
rung Bahnlinie 
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Kreis Bezeichnung des 
Gewässers 

Anfangspunkt des Gewässers Endpunkt des Gewässers 

Rendsburg-
Eckernförde 

Höllenau (Kleine 
Au, Mitbek) 

Timmaspe, Fischteiche am „Iloo 
Weg“ 

Aukrug, Zusammenfluss mit der 
Mitbek 

Rendsburg-
Eckernförde 

Jahrsdorfer Au Jahrsdorf, Quelle im FFH-Gebiet 
1923-302 „Reher Kratt“ 

Jahrsdorf, Zusammenfluss mit 
der Glüsinger Au, 370 Meter süd-
lich der Unterführung der Bun-
desstraße 430 

Rendsburg-
Eckernförde 

Jevenau Jevenstedt, Zusammenfluss Bo-
keler Au/Brammerau 

Schülp bei Rendsburg, Einlauf in 
den Nord-Ostsee-Kanal 

Rendsburg-
Eckernförde 

Kattbek Jevenstedt, 570 Meter westlich 
der Siedlung „Luhnstedtervie“ 

Jevenstedt, Einlauf in die 
Jevenau 

Rendsburg-
Eckernförde 

Kronsbek – Aschau Osdorf, Unterführung der Straße 
„Zur Kronsau“ 

Neudorf-Bornstein, Mündung in 
die Ostsee, außerhalb des FFH-
Gebietes 1526-391 „Südküste 
der Eckernförder Bucht und vor-
gelagerte Flachgründe“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Mitbek (Eckbek) Wasbek, Unterführung der 
Straße „Prehnsfelde“ 

Aukrug, Einlauf in die Höllenau 

Rendsburg-
Eckernförde 

Mühlenbach Mörel, 600 Meter östlich der 
Kreisstraße 84, Übergang ins 
EGV-Gebiet 1823-401 „Staats-
forst Barlohe“ 

Aukrug, Einlauf in die Buckener 
Au, Übergang ins FFH-Gebiet 
2024-391 „Mittlere Stör, Bramau 
und Bünzau“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Osterbek Damendorf, 480 Meter nordwest-
lich der Siedlung „Kirchhorst“ 

Fleckeby, Unterführung „Mühlen-
weg, 150 Meter südöstlich des 
Übergangs ins FFH-Gebiet 1423-
394 „Schlei incl. Schleimünde 
und vorgelagerte Flachgründe“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Papenau 1 Nindorf, 700 Meter südwestlich 
der Kreuzung „Dorfstraße Oster-
ree“ 

Nindorf, 40 Meter östlich des 
Übergangs ins FFH-Gebiet 1823-
304 „Haaler Au“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Schierenseegraben Schierensee, Auslauf aus kleiner 
Schierensee 

Schierensee, Einlauf „Großer 
Schierensee“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Stör Padenstedt, Unterführung der 
Bundesautobahn 7 

Arpsdorf, Übergang ins FFH-Ge-
biet 2024-391 „Mittlere Stör, Bra-
mau und Bünzau“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Tönsbek Aukrug, Unterführung der Kreis-
straße 88, Übergang ins FFH-
Gebiet 1924-391 „Wälder im 
Aukrug“ 

Aukrug, Einlauf in die Bünzener 
Au, Übergang ins FFH-Gebiet 
2024-391 „Mittlere Stör, Bramau 
und Bünzau“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Viehmoorbach/Pul-
ser Au 

Puls, Quelle 120 Meter nördlich 
der Siedlung Pulserdamm nach 
Übergang ins Kreisgebiet 

Beringstedt, Zusammenfluss mit 
der Reher Au, Unterführung der 
Bahnlinie 

Rendsburg-
Eckernförde 

Wasbek/Reher Au Reher, 150 Meter oberhalb der 
Unterführung der Bundestraße 
430, nach Übergang ins Kreisge-
biet 

Osterstedt, 100 Meter unterhalb 
der Unterführung der Bahnlinie, 
Übergang ins FFH-Gebiet 1823-
304 „Haaler Au“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Wapelfelder Au Jahrsdorf, 370 Meter südlich der 
Unterführung der Bundesstraße 
430 

Osterstedt, Zusammenfluss mit 
der Fuhlenau, Übergang ins 
FFH-Gebiet 1823-304 „Haaler 
Au“ 

Rendsburg-
Eckernförde 

Wittbek Heinkenborstel, 200 Meter süd-
lich der Kreisstraße 84 

Gnutz, Einlauf in die Fuhlenau, 
außerhalb des EGV-Gebiet 1823-
401 „Staatsforst Barlohe“ 



 

86 

 

Kreis Bezeichnung des 
Gewässers 

Anfangspunkt des Gewässers Endpunkt des Gewässers 

Plön 803 (Zulauf der 
Tensfelder Au) 

Nehmten, Auslauf aus dem 
Stocksee 

Nehmten, Einlauf in die Tensfel-
der Au, Übergang ins FFH-Ge-
biet 1828-392 „Seen des mittle-
ren Schwentinesystems und Um-
gebung“ 

Plön Alte Schwentine Belau, Auslauf aus dem Schma-
lensee 

Preetz, Übergang in das FFH-
Gebiet 1727-322 „Untere 
Schwentine“ 

Plön Kossau Lebrade, 750 Meter oberhalb der 
Unterführung der Landstraße 53, 
Übergang ins FFH-Gebiet 1728-
304 „NSG Rixdorfer Teiche und 
Umgebung“ 

Rantzau, Gut Rantzau, Unterfüh-
rung „Im Kossaugrund“, Über-
gang ins FFH-Gebiet 1729-392 
„Kossautal und angrenzende Flä-
chen“ 

Plön Malenter Au (Neuer 
Kanal, Sieversdor-
fer-Au) 

Högsdorf, Unterführung „Vieh-
damm“ 

Malente, Einlauf in den Kellersee, 
Übergang ins FFH-Gebiet 1828-
392 „Seen des mittleren 
Schwentinesystems und Umge-
bung“ 

Plön Mühlenau, Flaß-
landbek 

Klethkamp, Kreisgrenze zu Ost-
holstein 

Blekendorf, Pumpwerk, Über-
gang ins FFH-Gebiet 1629-391 
„Strandsee der Howachter Bucht“ 

Plön Mühlenau, Witten-
berger Au 

Grebin, Auslauf aus dem Tres-
dorfer See 

Mucheln, Einlauf in die Fischtei-
che, Übergang ins Vogelschutz-
gebiet 1728-401 „Teiche zwi-
schen Selent und Plön“ 

Plön NN (Zufluss zum 
Mühlenteich)/E5-8 

Wangels, 1.100 Meter westlich 
der Landstraße 216 im OT Neu-
testorf, nach Übergang ins Kreis-
gebiet 

Blekendorf, Einlauf in den Müh-
lenteich 

Plön Predigerau Schillsdorf, Wassermühle, Unter-
führung der Kreisstraße 6 

Rendswühren, Einlauf in die 
Schwale 

Plön Salzau Fargau-Pratjau, Unterführung der 
Kreisstraße 28, Übergang ins 
FFH-Gebiet 1628-302 „Selenter 
See“ 

Stoltenberg, Übergang ins FFH-
Gebiet 1627-321 „Hagener Au 
und Passader See“ 

Plön Schmarkau Grebin, 40 Meter vor Übergang 
ins FFH-Gebiet 1829-303 „Wald 
nördlich Malente“ 

Malente, 120 Meter unterhalb 
des Schmarksees, Übergang ins 
FFH-Gebiet 1828-302 „Grebinder 
See, Schluensee und Sch-
markau“ 

Plön Schmiedenau Högsdorf, Unterführung 800 m 
oberhalb des Ihlsees 

Blekendorf, Einlauf in die Müh-
lenau 

Plön Schwale Gönnebek, Teiche nordwestlich 
der Ortslage Gönnebek 

Bönnebüttel, Gemeindegrenze zu 
Neumünster 

Plön Sophienhofer Au Köhn, 700 Meter oberhalb der 
Kreisstraße 13 

Stoltenberg, Einlauf in die Salzau 

 

Landesverordnung zur Sondernutzung am Meeresstrand und über Schutzstreifen an Gewässern II. Ordnung vom 15. November 2018, 
Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein, GVOBl. 2018, Seite 751 
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1.10 Schutzgebiets – und Biotopver-
bundsystem 

In Tabelle 11: „Gebiete mit besonderer Eignung 
zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems“ werden Leitbilder und Entwicklungsziele 
zu den in Kapitel 4.1.1: „Gebiete mit besonderer 
Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems“ in dem im Hauptteil behandel-
ten Schwerpunktbereichen und zu besonders wichti-
gen Verbundachsen (Verbundachsen von überregi-
onaler Bedeutung) des Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems formuliert. Diese sind bei Pla-
nungen und Verfahren, die sich auf die beabsich-
tigte Funktion des Biotopverbundes auswirken kön-
nen, zu berücksichtigen. Weitergehende gesetzliche 
Regelungen wie zum Beispiel bei gesetzlich ge-
schützten Biotopen, NSG oder Natura 2000-Gebie-
ten bleiben hiervon unberührt. 

In den Teilbereichen des Biotopverbundsystems, 
die von FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten 
eingenommen werden, sind hinsichtlich der Be-
standsbeschreibungen, Entwicklungsziele und Maß-
nahmen, die aktuellen Standdarddatenbögen und 
Erhaltungsziele bzw. bereits vorliegende Manage-
mentpläne für die Natura 2000-Gebiete, maßgeb-
lich. Entsprechendes gilt für Gebiete, die sich ge-
mäß § 12 LNatSchG künftig zu Wildnisgebieten ent-
wickeln sollen. 

Bei den formulierten Zielen und Maßnahmen han-
delt es sich um naturschutzfachliche Zielsetzungen 
und Vorschläge. Eine Abwägung mit anderen Nut-
zungsansprüchen hat an dieser Stelle nicht stattge-
funden. Diese Abwägung sowie die konkrete Festle-
gung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen ist Aufgabe der sich aus den gesetzlichen 
Regelungen ergebenden Genehmigungs- und sons-
tigen Planverfahren oder sie erfolgt im Zuge der 
Umsetzung konkreter Naturschutzprojekte und 
Rechtsetzungsverfahren.  

Andere Maßnahmen, die Bestandteil entsprechen-
der Programme, wie zum Beispiel des integrierten 
Fließgewässer- und Seenschutzes sind, bleiben 
hiervon unberührt.  

Die Leitbilder und Entwicklungsziele gründen sich 
vor allem auf die Auswertung landesweiter Biotop-
kartierungen sowie auf Erhebungen und Bewertun-
gen, die im Zuge der Biotopverbundplanung durch-
geführt wurden.  Die Schwerpunktbereiche sind in 
den Abbildungen 1 und 2: Gebiete mit besonderer 
Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystem Kreis Rensburg-Eckernförde und 
Stadt Neumünster sowie Kreis Plön und Stadt Kiel 
dargestellt und in der Tabelle 11: Gebiete mit be-
sonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- 
und Biotopverbundsystems, in gleicher Weise 
durchnummeriert. Die Kurztexte beschreiben für die 
Schwerpunktbereiche die derzeitige Situation und 
geben damit auch eine Begründung für die Auf-
nahme in das System. Sie benennen weiterhin 
grundsätzliche Entwicklungsziele und vorrangig er-
forderliche Maßnahmen. Für Verbundachsen wer-
den nur Entwicklungsziele formuliert.  

Die Darstellungen sind als grobe Leitlinien aufzufas-
sen, die die Gebiete nur in den wesentlichen Teilen 
beschreiben.  

In der Regel liegen weitergehende Informationen zu 
den Zielen des Biotopverbundes bei der Oberen Na-
turschutzbehörde vor. Diese sind bei Planungen 
und Vorhaben, die sich auf die derzeitige oder be-
absichtigte Funktion des Biotopverbundes auswir-
ken können, dort einzuholen. Dies gilt insbesondere 
für die nicht in der Tabelle aufgeführten Gebiete und 
Verbundachsen. 

Die namentlichen Bezeichnungen der einzelnen 
Landschaftselemente, beispielsweise der Fließge-
wässer, sind den topographischen Karten (TK 25 
und TK 50) entnommen und stimmen gegebenen-
falls mit den ortsüblichen Bezeichnungen nicht über-
ein.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Vorschläge, die 
bestehende Nutzungen betreffen, nur im Einver-
ständnis mit dem Grundeigentümer umzusetzen 
sind. Dieses gilt in besonderem Maße für Wieder-
vernässungen, bei denen auch angrenzende Flä-
chen zu berücksichtigen sind. Die Auswahl der Ge-
biete beruht auf den Fachbeiträgen der Oberen Na-
turschutzbehörde.

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_01_B2_PR2_Gebiete_besondere_Eignung_zum_Aufbau_eines_SGBVS_Kreis_RD_Stadt_NMS.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_01_B2_PR2_Gebiete_besondere_Eignung_zum_Aufbau_eines_SGBVS_Kreis_RD_Stadt_NMS.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_01_B2_PR2_Gebiete_besondere_Eignung_zum_Aufbau_eines_SGBVS_Kreis_RD_Stadt_NMS.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_01_B2_PR2_Gebiete_besondere_Eignung_zum_Aufbau_eines_SGBVS_Kreis_RD_Stadt_NMS.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_02_B2_PR2_Gebiete_besondere_Eignung_zum_Aufbau_eines_SGBVS_Kreis_PLOE_Stadt_KI.pdf


 

 

Tabelle 11: Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems 

Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 192  
Gieselautal 
zwischen 
Albersdorf 
und Nord-
Ostsee-Ka-
nal (groß-
teils Kreis 
Dithmar-
schen) 

Tief eingeschnittener, 
vermoorter Talraum mit 
vergleichsweise naturna-
hem Fließgewässer so-
wie großteils brachliegen-
dem Feuchtgrünland, nit-
rophilen Hochstaudenflu-
ren und Bruchwaldresten 
auf Niedermoorböden in 
der Aue; an den Talrän-
dern überwiegend Nadel-
wälder auf sandigen Bö-
den (Flugsandgebiet); in 
der Nähe des Nord-Ost-
see-Kanals im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde 
wird der südöstliche Tal-
rand von einer land- und 
forstwirtschaftlich genutz-
ten Spülfläche gebildet. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines weitgehend 
naturnahen Talraumes 
mit natürlich mäandrie-
rendem Fließgewässer 
und wiedervernässten of-
fenen bis bewaldeten 
Niedermoorlebensräu-
men im Talgrund; in den 
angrenzenden Gebieten 
Entwicklung von naturna-
hem Laub- und Misch-
wald bzw. Naturwald auf 
trocken-mageren Böden 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung;  Wieder-
herstellung eines weitge-
hend natürlichen Was-
serhaushaltes im Ge-
samtgebiet; Umbau der 
Nadelwaldbestände in 
naturnahe, in Teilberei-
chen ungenutzte Laub- 
und Mischwälder; beson-
ders geeignet für die na-
turverträgliche Erholung. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 330  
Ehemali-
ges Heide-
gebiet an 
der Oster-
fahrbek/I-
selbek 
(teils Kreis 
Steinburg) 

Von besonderer Nähr-
stoffarmut geprägter, viel-
fältiger  Landschaftsaus-
schnitt am Zusammen-
fluss von Osterfahrbek 
und Iselbek mit Fließge-
wässern, Niedermoor-
grünland, Großseggen-
rieden, Hochstaudenflu-
ren, Eichenniederwäl-
dern, sonstigen Laub- 
und Laub-/Nadel-
mischwäldern auf tro-
cken-mageren Standor-
ten sowie landwirtschaft-
lich genutzten Bereichen 
auf mageren Sandböden; 
ehemals ausgedehntes 
Heidegebiet. 

Entwicklung eines natur-
raumtypischen Biotop-
komplexes bestehend 
aus naturnahen Fließge-
wässern, wiedervernäss-
ten offenen bis bewalde-
ten Niedermoorlebens-
räumen im Talgrund so-
wie möglichst lichtem 
Laubwald und extensiv 
genutzten halboffenen 
Grasfluren an den Tal-
rändern und in der Um-
gebung auf sandigen Bö-
den 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Anhe-
bung des Wasserstandes 
im Auenbereich 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 331 
Voß-Berg 
westlich 
Gokels an 
der Haner 
Au 

Geomorphologisch mar-
kante, sandige Endmorä-
nenkuppe mit ausge-
dehntem Nadel-/Laub-
mischwald und angren-
zenden eingelagerten 
landwirtschaftlichen Nutz-
flächen; die Südwest-
grenze wird von einem 
schmalen Talraum mit 
Birkenbruchwald und ei-
nigen Fischteichen gebil-
det. 

Entwicklung eines natur-
nahen Laubwaldes und 
von Naturwald auf tro-
cken-mageren Standor-
ten im Wechsel mit offe-
nen, trocken-mageren Bi-
otopen im Bereich der 
derzeit landwirtschaftlich 
genutzten Flächen; im 
angrenzenden Tal Erhal-
tung ungestörter Ab-
schnitte und Entwicklung 
naturnaher Teiche. 

Umbau von Nadelwald-
beständen; Aufgabe 
land- und forstwirtschaftli-
cher Nutzungen in Teil-
bereichen 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 214 
Quellgebiet 
der Müh-
lenbek zwi-
schen Puls 
und War-
ringholz 
(großteils 
Kreis 
Steinburg) 

Weiträumige, am Tal-
grund vermoorte Niede-
rung und angrenzende 
nährstoffarme, sandige 
Hangbereiche und Morä-
nenkuppen; typische Le-
bensräume sind ausge-
dehnte, teilentwässerte 
Niedermoorreste (Wei-
dengebüsch, Erlen-Bir-
kenbruch, Röhricht) so-
wie Teiche und Tümpel 
im Talgrund; Hangberei-
che und Kuppen mit 
kleinstrukturreichem, teils 
quelligem Grünland, san-
digen Ackerflächen und 
Eichen-Hainbuchenwald. 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes, bestehend 
aus halbnatürlichen und 
naturnahen Niedermoor-
lebensräumen im Talg-
rund sowie extensiv ge-
nutzten halboffenen Le-
bensräumen und Natur-
wald auf vorwiegend tro-
cken-mageren Standor-
ten in den Hangberei-
chen. 

Niedermoorregeneration; 
Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserhaushaltes im 
Gesamtgebiet. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 332 
Talraum 
der Haaler 
Au südlich 
Todenbüt-
tel mit Ab-
schnitten 
der Müh-
lenbek, 
Ohlsbek 
und Reher 
Au 

Tief eingeschnittener, 
breiter Talraum von be-
sonderer landschaftlicher 
Vielfalt mit hoher Klein-
strukturdichte innerhalb 
eines saaleeiszeitlichen 
Sandergebietes; klein-
räumiger Wechsel von 
Niederungsgrünland, na-
turnahen offenen Nieder-
moorlebensräumen, klei-
neren Waldbeständen 
insbesondere an den Tal-
rändern sowie sandigen 
Ackerflächen;  die Zu-
flüsse Mühlenbek und 
Ohlsbek sind in Abschnit-
ten naturnah erhalten 
und als NSG vorgeschla-
gen. 

Entwicklung eines weit-
gehend naturnahen Tal-
raumes einschließlich der 
Talränder mit naturna-
hem Fließgewässer und 
offenen bis bewaldeten 
Niedermoorlebensräu-
men im Talgrund sowie 
nährstoffarmen halboffe-
nen bis bewaldeten Le-
bensräumen auf sandi-
gen Böden in den Hang-
bereichen; Erhaltung und 
Entwicklung naturnaher 
Fließgewässer auch im 
Bereich der Zuflüsse 
Mühlenbek, Ohlsbek und 
Reher Au. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Anhe-
bung des Wasserstandes 
im Auenbereich; Umbau 
von Nadelwaldbestän-
den. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 333 
Großes 
und Klei-
nes Moor 
westlich 
Todenbüt-
tel 

Ehemals großflächiges, 
weitgehend in Moorgrün-
land umgewandeltes 
Hochmoor mit einigen 
kleineren und größeren 
Hochmoorresten vorwie-
gend im Birken- und Pfei-
fengras-Stadium. 

Entwicklung von unge-
nutzten Sekundärbioto-
pen vom Hochmoor- und 
Niedermoortyp auf weit-
gehend mineralisierten 
Hochmoorböden. 

Anhebung des Wasser-
standes und Extensivie-
rung, wenn möglich  Auf-
gabe der landwirtschaftli-
chen Nutzung im Ge-
samtgebiet. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 334 
Niederung 
der Wapel-
felder Au 

Vergleichsweise nähr-
stoffarme Moor-Grün-
landniederung im Bereich 
saaleeiszeitlicher Sander 
mit hoher Biotopdichte 
und Biotopvielfalt. 

Erhaltung und Entwick-
lung einer vermoorten 
Niederung mit naturna-
hem Fließgewässer, offe-
nen bis bewaldeten na-
turnahen Niedermoor- 
und Hochmoorlebensräu-
men sowie ausgedehnten 
nassen Grünlandberei-
chen auf Niedermoorbö-
den. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Wieder-
herstellung eines weitge-
hend natürlichen Was-
serhaushalts im Gesamt-
gebiet 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 210 
Reher 
Kratt 
(großteils 
Kreis IZ) 
 

Vielfältiger, naturraumty-
pischer Landschaftsaus-
schnitt mit dem Reher 
Kratt, einem teilabgetorf-
tem Hochmoor im Bir-
kenstadium, Grünland 
auf Niedermoor sowie 
Nadelwäldern und land-
wirtschaftlichen Nutzflä-
chen auf besonders 
nährstoffarmen, minerali-
schen Böden; ehemals 
ausgedehntes Moor-Hei-
degebiet. Das Reher 
Kratt ist ein gut erhalte-
ner Niederwald von be-
sonderer landeskundli-
cher Bedeutung. Es ist 
Lebensraum vieler selte-
ner und spezialisierter, 
gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten; bedeuten-
des Reptilienvorkommen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines naturraumtypi-
schen Biotopkomplexes, 
bestehend aus dem Re-
her Kratt, möglichst lich-
tem "Heidewald" sowie 
Magerrasen und sonsti-
gen ungedüngten halbof-
fenen Lebensräumen auf 
trocken-mageren Stand-
orten, wiedervernässten 
halbnatürlichen und na-
turnahen Niedermoorle-
bensräumen im Norden 
des Gebiets und einem 
wiedervernässten Hoch-
moor. 

Biotoppflege zur Erhal-
tung von Niederwald und 
Heide; Anhebung des 
Wasserstandes im nördli-
chen Niedermoorbereich; 
Wiedervernässung des 
Hochmoores; Umbau der 
Nadelwaldbestände zu 
möglichst lichten Bestän-
den; Aufgabe der acker-
baulichen Nutzung. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 335 
Boxberg 
und Umge-
bung 
(Aukrug) 

Sandige Stauch-Endmo-
ränenkuppe mit großer, 
offener Heidefläche und 
ausgedehntem Nadel-
Laubmischwald. Im Nord-
teil kleinteilige und klein-
strukturreiche Agrarland-
schaft  sowie schmaler 
Talraum der Wedau mit 
Grünlandnutzung 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes aus offe-
ner Heide und Naturwald 
auf trocken-mageren 
Standorten am  Boxberg 
sowie ungedüngten halb-
offenen Lebensräumen 
im Bereich der derzeit 
landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen und im  na-
turnahen Talraum der 
Wedau. 

Waldumbau und nachfol-
gende Pflegenutzung zur 
Entwicklung von  stand-
ortgerechten Laubwald-
beständen mit hohem 
Anteil an Eiche und 
Birke; Nutzungsaufgabe 
in Teilbereichen. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 336 
Bittern-
bek/Lands-
berg 
(Aukrug) 

Nährstoffarme Niederung 
mit abschnittsweise na-
turnahem Fließgewässer  
und angrenzende mit Na-
del-Laubmischwald be-
stockte sandige Endmo-
ränenkuppe. 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes mit natur-
nahem Fließgewässer, 
extensiv genutzter, halb-
offener Weidelandschaft 
im Niederungsbereich 
und Naturwald auf der 
sandigen Endmoränen-
kuppe (Landsberg). 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Biotopp-
flege gemäß Konzept zur 
Entwicklung halboffener 
Weidelandschaften. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 337 
Tönsheide 
und an-
grenzende 
Waldge-
biete 
(Aukrug) 

Stark kuppiges Stauch-
Endmoränengebiet der 
Hohen Geest mit ausge-
dehnten Laub-Nadel-
mischwäldern auf vorwie-
gend nährstoffarmen 
Standorten. 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes aus unbe-
einflusstem Naturwald, 
möglichst lichtem "Heide-
wald" sowie kleineren 
eingelagerten, offenen 
Heideflächen. 

Waldumbau im Bereich 
von Nadelwaldbestän-
den; in Teilbereichen 
Aufgabe der forstwirt-
schaftlichen Nutzung; Bi-
otoppflege zur Entwick-
lung lichter Waldbe-
stände und offener Hei-
deflächen. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 338 
Quellgebiet 
der Hafsel-
bek südlich 
Tappen-
dorf 

Kleinstrukturreiche, von 
Laubwäldern umrahmte  
Grünlandniederung im 
Moränenrandbereich der 
Hohen Geest mit hoher 
Biotopdichte und -Quali-
tät; prägend sind natur-
nahe Quellfluren, Laub-
wälder auf nassen bis 
trocken-mageren  Stand-
orten, vergleichsweise 
extensiv genutztes Grün-
land und die in Teilberei-
chen natürlich mäandrie-
rende Hafselbek. 

Erhaltung und Entwick-
lung  einer besonders  
vielfältigen Niederung mit 
naturnahem Fließgewäs-
ser, Quellfluren, Natur-
wald auf unterschiedli-
chen Standorten sowie 
ungedüngtem, nassen 
Grünland. 

Ungestörte Fließgewäs-
ser- und Waldentwick-
lung; Wiederherstellung 
eines weitgehend natürli-
chen Wasserregimes. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 339 
Quellgebiet 
des Rader 
Mühlenba-
ches 

Von Wäldern umgebene 
Niederung mit hoher Bio-
topvielfalt und –dichte 
(Stauteich mit naturnaher 
Verlandungszone, Bruch-
wald, naturnaher Bach, 
Niedermoorgrünland) im 
Bereich des steil abfal-
lenden Randes der Ho-
hen Geest. 

Erhaltung und Entwick-
lung einer besonders 
vielfältigen Niederung mit 
naturnahem Fließgewäs-
ser und Teich, Quellflu-
ren, Bruchwald, unge-
düngtem Niedermoor-
grünland sowie Natur-
wald auf sandigen Böden 
in den Randbereichen. 

Ungestörte Fließgewäs-
ser- und Waldentwick-
lung; Wiederherstellung 
eines weitgehend natürli-
chen Wasserregimes. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 340 
Dörpsted-
ter Moor 

Gut erhaltene Hochmoor-
reste im Moorheide-Torf-
moos-Wollgrasstadium 
innerhalb einer ausge-
dehnten Grünlandniede-
rung  im Bereich der 
Wasserscheide zwischen 
Barlau und Osterstedter 
Au. 

Wiederherstellung eines 
zusammenhängenden 
Hochmoorkomplexes un-
ter Einbeziehung der der-
zeit trennenden Grün-
landflächen sowie Ent-
wicklung von ungedüng-
tem nassen Grünland 
und nassen Sukzessions-
flächen im künftigen 
Moorrandbereich. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtgebiet 
und Einrichtung einer 
hydrologischen Schutz-
zone im umgebenden 
Grünlandbereich. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 341 
Kattsheide 
südlich 
Jevenstedt 
mit Och-
senweg bei 
Warteberg 
und Ober-
lauf der 
Kattbek 

Moor-Binnendünengebiet 
im Übergangsbereich 
Hohe Geest/Vorgeest mit 
ausgedehnten Moorgrün-
landflächen im Osten, in-
nerhalb derer zahlreiche 
Hochmoorreste vorwie-
gend im Birkenstadium 
erhalten sind sowie vor-
wiegend mit Nadelgehöl-
zen bestockte Binnendü-
nen am Westrand (Be-
reich des historischen 
Ochsenweges); am Ost-
rand verläuft die begra-
digte Kattbek innerhalb 
einer intensiv genutzten 
Grünlandniederung mit 
Niedermoorböden. 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes aus wie-
dervernässten Sekun-
därbiotopen vom Hoch-
moor- und Niedermoortyp 
im Ostteil sowie lichtem 
Naturwald im Binnendü-
nenbereich. 

Anhebung des Wasser-
standes im gesamten 
ehemaligen Moorbereich 
einschließlich der Kattbe-
kniederung; ungestörte 
Entwicklung der Kattbek; 
Waldumbau am Ochsen-
weg und nachfolgend Bi-
otoppflege zur Entwick-
lung lichter Waldbe-
stände. 

Heide-
Itzehoer 
Geest 

Nr. 342 
Rüster 
Berge und 
Umgebung 

Binnendünengebiet mit 
halboffenen Magerrasen 
im Südwesten, naturfer-
nem Nadelwald sowie 
landwirtschaftlich genutz-
ten Teilflächen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Binnendünen-
gebietes mit halboffenen 
und licht bewaldeten tro-
cken-mageren Lebens-
räumen 

Umbau der Nadelwaldbe-
stände; Umwandlung der 
Ackerflächen;  besonders 
geeignet als Naturerleb-
nisraum. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Spülflä-
chen am 
Westufer 
des NOK 
nordöstlich 
Schafstedt 

 Entwicklung naturnaher 
Laubwälder auf ehemali-
gen Spülflächen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Niederung 
der Gie-
selau süd-
lich des 
NOK 

 Entwicklung von unge-
düngtem nassen Grün-
land und nassen Sukzes-
sionsflächen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Talraum 
der Ha-
nerau mit 
Zufluss 
westlich 
Thaden 

 Oberhalb Hanerau Ent-
wicklung naturnaher Tal-
räume mit nassen Grün-
landlebensräumen und 
nassen Sukzessionsflä-
chen im Talgrund sowie 
nährstoffarmen halboffe-
nen bis bewaldeten Le-
bensräumen an den teils 
steilen, sandigen Hän-
gen; unterhalb Hanerau 
Entwicklung einer breiten 
ungenutzten Uferzone; 
am Talrand westlich Lüt-
jenwestedt Entwicklung 
eines lichten naturnahen 
Laubwaldes auf trocken-
magerem Standort. 

 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 345 
Königs-
moor 

Zentraler Teil des ehe-
mals von Friedrichsholm 
bis zur Sorge reichenden 
Königsmoores; teilweise 
abgetorft und nach Ent-
wässerung in Moorgrün-
land umgewandelt; nur 
im westlichen Teil und 
am Ostrand sind größere 
naturnahe Hochmoor-
reste in unterschiedlichen 
Degenerations- und Re-
generationsstadien (bei 
hohem Anteil an Heide-
moorflächen) erhalten. 

Renaturierung der östli-
chen und westlichen 
Hochmoorteilflächen; im 
derzeitigen Moorgrün-
landbereich; Entwicklung 
von naturnahen nassen 
Sekundärbiotopen. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 346 
Hohner 
See 

Naturraumtypischer 
Flachwassersee mit aus-
gedehnter Verlandungs-
zone; angrenzend natur-
nahe Niedermoorflächen 
und Niedermoorgrünland 
unterschiedlichster Nut-
zungsintensität; Seeab-
fluss („Rinne") mit groß-
flächigem Röhricht. 

Erhaltung des derzeitigen 
Zustandes. 

Biotoppflegemaßnahmen 
zur Erhaltung der beson-
ders schutzbedürftigen 
offenen Niedermoorle-
bensräume. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 347 
Hartshoper 
Moor 

Ehemals ausgedehntes 
Hochmoor, das sich zwi-
schen der Eider im Süd-
westen, Sophienhamm 
im Osten und dem Hoh-
ner See erstreckte; weit-
gehend abgetorft und 
entwässert und intensiv 
als Grünland genutzt; in 
der Osthälfte und vor al-
lem am tiefer liegenden 
Ostrand sind größere 
Moorreste in unterschied-
lichen De- und Regene-
rationsstadien erhalten. 

Wiedervernässung des 
gesamten gekennzeich-
neten Moorgebiets und 
nachfolgend Entwicklung 
von Sekundärbiotopen 
vom Übergangsmoor- 
und Hochmoortyp sowie 
von ungedüngtem Moor-
grünland. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr.  348 
Prinzen-
moor 

Teils bis auf den minerali-
schen Untergrund abge-
torftes und teilentwässer-
tes Hochmoor vorwie-
gend im Pfeifengras-Bir-
ken-Stadium; große Teile 
mit sekundären Nieder-
moorlebensräumen (Röh-
richt, Feuchtweidenge-
büsch) auf ehemaligem 
Moorgrünland; die Rand-
bereiche werden von ver-
gleichsweise extensiv ge-
nutzten Moorgrünlandflä-
chen mit eingelagerten 
Hoch- und Niedermoorbi-
otopen gebildet. 

Wiedervernässung des 
gesamten ehemaligen 
Hochmoorkörpers und 
Entwicklung unterschied-
licher Sekundärbiotope 
vom Hochmoor- und Nie-
dermoortyp; Einrichtung 
einer hydrologischen 
Schutzzone; hier Erhal-
tung und Entwicklung un-
gedüngter nasser Grün-
landlebensräume. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 183 
Offenbütte-
ler Moor 
und Gie-
selau-Alt-
arm (groß-
teils Kreis 
Dithmar-
schen) 

Niedermoorniederung im 
Bereich des Gieselau-Alt-
armes sowie Ostrand des 
ehemals großflächigen 
Offenbütteler Moores; im 
Kreis Rendsburg-Eckern-
förde völlig ausgeräumt 
mit intensiver Grünland-
nutzung. 

Entwicklung ungedüngter 
nasser Grünlandlebens-
räume und nasser Suk-
zessionsflächen 

Anhebung des Wasser-
standes; Verminderung 
der Nutzungsintensität. 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 349 
Niederung 
am Nord-
Ostsee-Ka-
nal südlich 
Breiholz 

Niederung mit naturna-
hen Hoch- und Nieder-
moorresten, Niedermoor-
grünland sowie naturna-
hen Spülflächen im Be-
reich des historischen 
Meckelsees. 

Erhaltung und  Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus wiedervernäss-
ten Hochmoor-, naturna-
hen offenen Niedermoor- 
und nassen Grünlandle-
bensräumen sowie natur-
nahen Spülflächen. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 350 
Flusstaldü-
nen bei 
Hörsten 

Vielfältiger, kleiner Aus-
schnitt der Eiderniede-
rung mit Binnendünen, 
einem kleinen Moorrest 
mit Birkenbruch und Flat-
terbinsenbestand, Nie-
dermoorgrünland und 
dem ehemaligen Unter-
lauf der Jevenau; Gebiet 
von besonderer Nähr-
stoffarmut. 

Entwicklung eines natur-
raumtypischen Biotop-
komplexes aus offenen 
bis bewaldeten, nassen 
bis trockenen nährstoffar-
men Lebensräumen. 

Verminderung der Nut-
zungsintensität. 
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Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 343 
Schachthol
m 

Großflächige Aufspülung 
mit ausgedehnten Tro-
ckenrasen und Nieder-
moorlebensräumen 
(Schilfröhricht, Feuchtge-
büsch, Kalkflachmoor) 
mit einer Vielzahl selte-
ner Pflanzenarten. 

Erhaltung eines beson-
ders vielfältigen Biotop-
komplexes aus offenen 
bis bewaldeten, trocken-
mageren bis feucht-nähr-
stoffreichen Lebensräu-
men. 

Gelegentliche Biotop-
pflege zur Erhaltung offe-
ner und halboffener Le-
bensräume. 

Eider-
Treene-
Sorge-Ge-
biet 

Nr. 344 
Meckel-
moor 

Teilabgetorftes und teil-
entwässertes Hochmoor 
in unterschiedlichen De- 
und Regenerationssta-
dien (überwiegend im Bir-
ken-Stadium) einschließ-
lich der südlich angren-
zenden Moorgrünlandflä-
chen. 

Wiedervernässung der 
Hochmoorflächen und 
Entwicklung von nassem 
Grünland und nassen 
Sukzessionsflä-chen am 
Südrand. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtgebiet 
und Einrichtung einer 
hydrologischen Schutz-
zone. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Sorgetal 
zwischen 
Teten-
husen und 
Auf der 
Aue 

 Entwicklung eines natur-
nahen Talraumes mit na-
türlich mäandrierendem 
Fließgewässer, unge-
düngten Nasswie-sen 
und nassen ungenutzten 
Auenbiotopen auf Nieder-
moorböden; am Talrand 
stellenweise Entwicklung 
trocken-magerer Lebens-
räume auf Flusstaldünen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Neue 
Sorge 

 Entwicklung naturnaher 
Uferbereiche. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Eider zwi-
schen 
Nübbel 
und Lex-
fähre 

 Erhaltung und Entwick-
lung naturnaher Uferbe-
reiche; angrenzend Ent-
wicklung naturnaher und 
halbnatürlicher, weitge-
hend offener Auenle-
bensräume. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Eider zwi-
schen 
Schleuse 
Nordfeld 
und Lex-
fähre 

 Erhaltung und Entwick-
lung fließgewässerbeglei-
tender Röhrichte, Hoch-
staudenfluren und Ge-
hölze zwischen den Dei-
chen; binnendeichs an-
grenzend Entwicklung 
weitgehend offener, na-
turnaher und halbnatürli-
cher auentypischer Le-
bensräume.  

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Grünland-
gebiet am 
NOK west-
lich Olden-
büttel 

 Entwicklung großflächi-
ger nasser Grünlandle-
bensräumen und nasser 
Sukzessionsflächen auf 
Niedermoorboden. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Talraum 
der Haaler 
Au/Fuhlen
au unter-
halb To-
denbüttel 

 Östlich des Großen Moo-
res Entwicklung einer 
breiten naturnahen Ufer-
zone; zwischen Großem 
Moor und Reitmoor Ent-
wicklung von nassem 
Grünland und von nas-
sen Sukzessionsflächen; 
südwestlich und südöst-
lich Steinberg Wieder-
vernässung zweier Hoch-
moorreste; Wieder-
vernässung des Ostran-
des des ehemaligen Reit-
moores; im Bereich der 
Spülfläche am Nord-Ost-
see-Kanal Entwicklung 
von Sukzessionsflächen 
nach Errei-chen des ge-
planten Aufspülungsni-
veaus. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Uferberei-
che des 
NOK 

 Spülfläche am Gie-
selau-Kanal: Ungestörte 
Sukzession nach Errei-
chen des geplanten Auf-
spülungsniveaus. 
Reitmoor nördlich des 
NOK: Aufhebung der Bin-
nenentwässerung und 
Entwicklung von Sekun-
därbiotopen vom Hoch-
moor- und Niedermoortyp 
auf teilabgetorften Hoch-
moorflächen. 
Sonstige Uferbereiche: 
Entwicklung naturnaher 
und halbnatürlicher Le-
bensräume auf unter-
schiedlichsten Standor-
ten. 

 

Schleswi-
ger Vorge-
est 

Nr. 351 
Wester-
moor und 
Umgebung 
(Teilbe-
reich im 
Kreis 
Schleswig) 

Ehemals ausgedehntes, 
zusammenhängendes 
Moorgebiet im Über-
gangsbereich der Natur-
räume „Östliches Hügel-
land" und „Vorgeest"; na-
turnah erhalten sind ei-
nige größere, weitgehend 
abgetorfte und zerkuhlte 
Hochmoorreste (überwie-
gend im Molinia-Sta-
dium); im Norden angren-
zend kleinstrukturreiches 
Grünlandgebiet auf aus-
laufenden sandigen End-
moränen (Kreis Schles-
wig). 

Entwicklung eines natur-
raumtypischen Biotop-
komplexes aus regene-
rierenden Hochmoorrest-
flächen sowie  nassen 
Grünlandlebensräumen 
und nassen Sukzessions-
flächen im derzeit land-
wirtschaftlich genutzten 
Bereich; die Möglichkei-
ten einer echten Hoch-
moorregeneration für die 
größte Restfläche sind zu 
prüfen; im Nordteil (Kreis 
Schleswig) Entwicklung 
eines vielfältigen Biotop-
komplexes aus nährstoff-
armen nassen bis trocke-
nen, halboffenen Lebens-
räumen. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet; Umwandlung der 
Ackernutzung am Süd-
rand des Gebiets und 
nachfolgend Pflegenut-
zung gemäß Konzept zur 
Entwicklung halboffener 
Weidelandschaften. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Schleswi-
ger Vorge-
est 

Nr. 352 
Sorgenie-
derung mit 
Owschla-
ger Moor 
und Sorg-
wohlder 
Binnendü-
nen 

Naturraumtypischer, 
komplexer Landschafts-
ausschnitt mit teilabge-
torftem Hochmoor, Bin-
nendünenheiden, acker-
baulich genutzten nähr-
stoffarmen Sanderflä-
chen und einem Ab-
schnitt der durchweg als 
Grünland genutzten Sor-
geniederung. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines großflächigen, 
für den Naturraum reprä-
sentativen Biotopkomple-
xes, bestehend  aus offe-
nen bis halboffenen Hei-
deflächen im Bereich der 
Binnendünen und San-
der, regenerierendem 
Hochmoor und unge-
düngten nassen Grün-
landlebensräumen und 
nassen Sukzessionsflä-
chen im Talraum der 
Sorge auf Niedermoorbö-
den 

Nördlich angrenzend an 
das NSG „Sorgwohlder 
Binnendünen“ Aufgabe 
der landwirtschaftlichen 
Nutzung und nachfol-
gend Heideentwicklung; 
Hochmoorrenaturierung 
im Owschlager Moor; un-
gestörte Fließgewässer-
entwicklung an der 
Sorge; Anhebung des 
Wasserstandes im Tal-
raum der Sorge. 

Schleswi-
ger Vorge-
est 

Nr. 353 
Du-
venstedter 
Moor/Stan
dor-
tübungs-
platz 
Krummen-
ort 

Naturraumtypischer Bio-
topkomplex, bestehend 
aus dem Duvenstedter 
Moor mit ausgedehnten 
Pfeifengrasflächen, 
Moorheiden und großflä-
chigen regenerierenden 
Torfstichen (in Teilberei-
chen Übergangsmoor mit 
Mineralboden-Einfluss) 
sowie einem westlich an-
grenzenden  ausgedehn-
ten, militärisch genutzten 
Binnendünengebiet von 
besonderer Vielfalt an 
trocken-mageren, offe-
nen bis bewaldeten Le-
bensräumen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines großflächigen 
Biotopkomplexes aus ei-
nem regenerierenden 
Hochmoor sowie offenen 
bis bewaldeten trocken-
mageren Lebensräumen 
in einem ausgedehnten 
Flugsandgebiet. 

Anhebung des Wasser-
standes im Hochmoorbe-
reich; Einrichtung einer 
hydrologischen Schutz-
zone im Moorrandbe-
reich. 

Schleswi-
ger Vorge-
est 

Nr. 354 
Fockbeker 
Moor und 
Umgebung 

Teilabgetorftes, in Torfsti-
chen besonders gut re-
generierendes Hochmoor 
einschließlich der süd-
westlich angrenzenden 
trocken-mageren land- 
und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Randbereiche 
sowie einer zum Fockbe-
ker See überleitenden 
Grünlandniederung. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus unterschiedli-
chen Hochmoorlebens-
räumen, sowie nassem 
Moorgrünland und Natur-
wald auf trocken-mage-
ren Standorten (Südwest-
rand) in den Randberei-
chen. 

Einrichtung einer hydro-
logischen Schutzzone; 
Umbau des Nadelwaldes 
im südwestlichen Rand-
bereich. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Schleswi-
ger Vorge-
est 

Nr. 355 
Standor-
tübungs-
platz Lohe-
Föhr-
den/Garlbe
kniederung 

Repräsentativer Land-
schaftsausschnitt der 
Vorgeest von besonderer 
Nährstoffarmut und 
Standortvielfalt; im Be-
reich des Übungsplatzes 
überwiegen offene bis 
bewaldete, trocken-ma-
gere Lebensräume (teils 
auf Binnendünen); im 
Nordwesten schließt ein 
kleinstrukturreiches 
Grünlandgebiet mit klein-
räumig wechselnden 
Standortverhältnissen 
(Niedermoor und magere 
Sande) an, das von der 
in Teilbereichen naturna-
hen Garlbek durchflos-
sen wird; am Ostrand ist 
eine Feuchtheide (Ge-
biet, das die Vorausset-
zung für eine Unter-
schutzstellung als NSG 
erfüllt) erhalten; im Ostteil 
des Übungsplatzes be-
sonders hohe Knick-
dichte. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines naturraumtypi-
schen Biotopkomplexes 
aus naturnahen, nähr-
stoffarmen Lebensräu-
men (insbesondere Nie-
dermoor, Magerrasen, 
Heide, „Heidewald"), nas-
sen nährstoffarmen 
Grünlandlebensräumen 
sowie naturnahen Fließ-
gewässern. 

Anhebung des Wasser-
standes im nordwestli-
chen Niederungsbereich; 
ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung. 

Schleswi-
ger Vorge-
est 

Nr. 356 
Gehege 
Oster-
hamm-Els-
dorf und 
Witten-
moor öst-
lich Hohn 

Gehege Osterhamm-
Elsdorf siehe Informatio-
nen zu FFH-Gebiet 1723-
301. 
Wittenmorr: Naturraum-
typischer Landschafts-
ausschnitt von besonde-
rer Nährstoffarmut 
(Sand-, Hochmoor- und 
Niedermoorböden) im 
Quellgebiet der Garlbek; 
vom ehemaligen Witten-
moor sind zwei kleine 
Teilflächen im Pfeifen-
gras- und Birkenstadium 
erhalten; das östlich an-
grenzende, von der 
Garlbek durchflossene, 
kleinstrukturreiche Nie-
dermoorgrünland wird 
vergleichsweise extensiv 
genutzt. 

Wittenmoor: Wiederher-
stellung eines naturraum-
typischen Biotopkomple-
xes aus Hochmoor- und 
Heidelebensräumen so-
wie ungedüngten nassen 
Grünlandlebensräumen. 

Wittenmoor: Wiederher-
stellung eines weitge-
hend natürlichen Wass-
erregimes; Aufgabe in-
tensiver landwirtschaftli-
cher Nutzungen; Nut-
zungsaufgabe in Teilbe-
reichen. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Boklunder 
Au 

 Fließgewässerrenaturie-
rung und Entwicklung ei-
ner breiten naturnahen 
Uferzone; im ehemaligen 
Moorgebiet südlich Bo-
klund Erhaltung der 
Moorreste und Entwick-
lung von Feuchtbiotopen 
in den derzeit landwirt-
schaftlich genutzten Be-
reichen. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Niede-
rungsge-
biet 
Owschla-
ger See/ 
Mühlen-
bach/ 
Sorge 

 Wiederherstellung eines 
naturnahen Fließgewäs-
sersystems sowie Erhal-
tung und Entwicklung von 
großflächigen feuchten 
bis nassen Grünlandle-
bensräumen und von 
nassen Sukzessionsflä-
chen im gesamten Niede-
rungsbereich und am 
Owschlager See. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ochsen-
weg im 
Kropper 
Busch 

 Erhaltung und Entwick-
lung von offenen bis 
halboffenen trocken-ma-
geren Lebensräumen so-
wie von möglichst lichtem 
„Heidewald“ im Bereich 
des historischen Ochsen-
weges; im Norden auch 
Entwicklung von nassen 
Grünlandbiotopen und 
naturnahen Feuchtbioto-
pen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Mittleres 
Sorgetal 
und Bin-
nendünen-
gebiet zwi-
schen 
Sorgbrück 
und Teten-
husen 

 Wiederherstellung eines 
naturraumtypischen Bio-
topkomplexes aus natur-
nahem Fließgewässer, 
weitgehend offener Aue 
mit nährstoffarmen 
Feucht- und Nasswiesen 
und kleineren ungenutz-
ten Auenbiotopen sowie 
offenen Heideflächen und 
großflächigem lichten 
„Heidewald" nach Wald-
umbau im Bereich eines 
der größten Binnendü-
nengebiete des Landes. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Fockbeker 
See/Müh-
lenbach-
niederung 

 Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus naturnahem See 
und großflächigen nas-
sen Grünlandbereichen 
und nassen Sukzessions-
flächen im östlich angren-
zenden vermoorten Nie-
derungsbereich. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Eider zwi-
schen 
Rendsburg 
und Nüb-
bel 

 Erhaltung der naturnahen 
Uferzone der Eider; Ent-
wicklung extensiv bis un-
genutzter naturnaher Le-
bensräume im eiderna-
hen Aufschüttungsbe-
reich; bei Posthof Ent-
wicklung von lichtem Na-
turwald auf Binnendünen 
nach Umbau der Nadel-
waldbestände. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 357 
Stadtmoor 
bei Rends-
burg 

Ehemals sehr großflächi-
ges, mit dem Wilden 
Moor verbundenes Hoch-
moor; weitgehend abge-
torft und in zahlreiche 
Einzelflächen aufgesplit-
tert; dazwischenliegend 
und im Randbereich 
land- und forstwirtschaft-
lich genutzte Flächen; 
teils Feucht- und Nass-
wiesen auf Moorboden; 
größte Hochmoorrestflä-
chen überwiegend im 
Pfeifengras-Stadium mit 
größeren Moorgewäs-
sern und regenerieren-
den Torfstichen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus regenerierenden 
Hochmoorteilflächen so-
wie offenen bis bewalde-
ten wiedervernässten Se-
kundärbiotopen vom 
Hoch- und Niedermoor-
typ (einschließlich nas-
sem Moorgrünland) im 
Bereich des ehemaligen 
Moorkörpers. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet; Umbau der Nadel-
waldbestände. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 358 
Wildes 
Moor bei 
Rendsburg 

Ehemals sehr großflächi-
ges, mit dem Stadtmoor 
verbundenes Hochmoor; 
Süd- und Ostteil weitge-
hend abgetorft und in 
Moorgrünland umgewan-
delt; im Westen und Nor-
den ausgedehnte, teilab-
getorfte Hochmoorrestflä-
chen überwiegend im 
Pfeifengras-Stadium mit 
zahlreichen regenerie-
renden Torfstichen. 

Wiedervernässung der 
Hochmoorteilflächen; in 
den Randbereichen Ent-
wicklung von ungedüng-
ten nassen Grünlandle-
bensräumen auf Moorbo-
den und von nassen Suk-
zessionsflächen. 

Einrichtung einer hydro-
logischen Schutzzone; 
Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 359 
Heide-
Moorland-
schaft bei 
Altenkatt-
bek 

Naturraumtypischer, 
komplexer Landschafts-
ausschnitt von besonde-
rer Nährstoffarmut sowie 
herausragender Bio-
topvielfalt, -qualität und -
dichte; das Gebiet um-
fasst Abschnitte der geo-
morphologisch deutlich 
ausgeprägten Talräume 
von Jevenau und Katt-
bek, Binnendünen mit 
Heide und Magerrasen 
im kleinräumigen Wech-
sel mit Hochmoorrestflä-
chen in unterschiedlichen 
Stadien sowie land- und 
forstwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen auf mage-
ren Sanden und Moorbo-
den; Vorkommen zahlrei-
cher Arten der Roten 
Liste. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines repräsentati-
ven Ausschnittes der 
ehemals die Vorgeest 
prägenden Moor-Heide-
landschaft sowie natur-
nahe Entwicklung der 
Talräume von Jevenau 
und Kattbek. 

Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung; 
Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes; unbeein-
flusste Fließgewässerent-
wicklung. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 360 
Binnendü-
nengebiet 
nordwest-
lich Bram-
merau 

Weitgehend mit naturfer-
nen Nadelforsten be-
stocktes Binnendünenge-
biet; eingelagert sind klei-
nere Heide- und Hoch-
moorflächen; den Ost-
rand bildet der deutlich 
eingeschnittene Talraum 
der ausgebauten Bram-
mer Au mit Grünlandnut-
zung. 

Wiederherstellung eines 
naturraumtypischen Bio-
topkomplexes aus ausge-
dehntem, möglichst lich-
ten „Heidewald" auf Bin-
nendünen, kleineren 
Hochmoor- und Heideflä-
chen sowie dem naturna-
hen, weitgehend offenen 
Talraum der Brammer 
Au. 

Waldumbau und nachfol-
gende Pflegenutzung zur 
Entwicklung von stand-
ortheimischen Waldbe-
ständen mit hohem Anteil 
an Eiche und Birke; un-
gestörte Fließgewässer-
entwicklung. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 361 
Heide-
Moorgebiet 
zwischen 
Brammer 
und Bokel 

Naturraumtypischer, viel-
fältiger Landschaftsaus-
schnitt einschließlich der 
Niederung des Rehms-
baches mit zahlreichen, 
teils besonders schutz-
würdigen Hochmoorres-
ten in unterschiedlichen 
Stadien sowie kleineren 
Nadel- und Laubwäldern 
auf feuchten bis trocken-
mageren Standorten; 
landwirtschaftliche Flä-
chen vergleichsweise ex-
tensiv genutzt mit hoher 
Kleinstrukturdichte (bei-
spielsweise Feldgehölze, 
Knicks, Baumreihen). 

Erhaltung und Entwick-
lung eines naturraumtypi-
schen Biotopkomplexes 
aus nährstoffarmen 
feuchten bis trockenen, 
halboffenen Lebensräu-
men (im Bereich der der-
zeitigen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen), rege-
nerierenden Hochmoor-
restflächen, Naturwald 
und naturnahem Bach. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet, vorrangig im Bereich 
der Hochmoorrestflä-
chen.  

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 362 
Natur-
schutzge-
biet Bokel-
holmer 
Fischtei-
che/Müh-
lenau/Reid
sbek 

Großflächiges, naturna-
hes Teichgebiet mit aus-
gedehnten Verlandungs-
zonen und umgebenden 
Moorrestflächen im Be-
reich eines ehemals 
großflächigen Hochmoo-
res; in das Gebiet sind  
im Osten und Nordosten 
die Niederungen der teils 
naturnah erhaltenen 
Mühlenau und Reidsbek 
einbezogen; die Fischtei-
che sind als Brut- und 
Rastgebiet für Sumpf- 
und Wasservögel von 
überregionaler Bedeu-
tung. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus naturnahen 
Fischteichen innerhalb 
von Hochmoorresten, 
nassen Grünlandlebens-
räumen und nassen Suk-
zessionsflächen im Be-
reich der Niederungen 
von Mühlenau und Reids-
bek sowie naturnahen 
Fließgewässern. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 363 
Altmühlen-
dorfer 
Mühlenau 

Geomorphologisch deut-
lich ausgeprägter Tal-
raum der Mühlenau im 
Übergangsbereich der 
Naturräume Vorgeest-
Östliches Hügelland; Tal-
raum mit weitgehend na-
turnahem Fließgewässer 
und vergleichsweise ex-
tensiver Grünlandnut-
zung; oberhalb der Tal-
kanten großteils natur-
ferne Nadelholzbestände 
auf sandigen Böden 
(ehemalige Heideflä-
chen). 

Erhaltung und Entwick-
lung eines weitgehend of-
fenen Talraumes mit na-
turnahem Fließgewässer, 
nährstoffarmen nassen 
bis mittelfeuchten Grün-
landlebensräumen sowie 
lichten Heidewäldern an 
den Talrändern. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Waldum-
bau und nachfolgende 
Pflegenutzung zur Ent-
wicklung lichter standort-
heimischer Waldbe-
stände. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 364 
Bokeler 
Moor 

Teilabgetorftes Hoch-
moor vorwiegend im Pfei-
fengras- und Birken-Sta-
dium; teils mit Moorheide, 
regenerierenden Torfsti-
chen und Birkenbruch-
wald. 

Wiedervernässung des 
gesamten Moorkörpers 
und nachfolgend Ent-
wicklung unterschiedli-
cher naturnaher Lebens-
räume vom Hoch- und 
Niedermoortyp. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 365 
Großes 
Moor bei 
Dätgen 

Weitgehend industriell 
abgetorftes, ehemals 
sehr großes Hochmoor; 
in den Randbereichen ist 
ein Kranz von meist 
kleinflächigen Hochmoor-
restflächen überwiegend 
im Birken- und Pfeifen-
gras-Stadium erhalten. 

Gemäß gesondertem 
Entwicklungskonzept 
nach Beendigung des 
Torfabbaues. 

Umsetzung des Entwick-
lungskonzeptes. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 366 
Bargsted-
ter Moor 

Weitgehend abgetorftes 
und im Norden in Moor-
grünland umgewandeltes 
Hochmoor; am Süd- und 
Ostrand sind zahlreiche 
Hochmoorrestflächen 
überwiegend im Birken- 
und Pfeifengras-Stadium 
erhalten; dazwischen lie-
gen vergleichsweise ex-
tensiv genutzte, klein-
strukturreiche Moorgrün-
landflächen. 

Wiedervernässung des 
gesamten Moorkörpers 
und Entwicklung unter-
schiedlicher Sekundärbi-
otope vom Hoch- und 
Niedermoortyp. 

Anhebung des Wasser-
standes; Aufgabe der 
landwirtschaftlichen Nut-
zung. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 367 
Niederung 
der Bucke-
ner 
Au/Fuhlen
au 

Teilabschnitt der weiträu-
migen Grünlandniede-
rung von Buckener Au 
und Fuhlenau mit einigen 
weitgehend abgetorften 
und entwässerten Hoch-
moorresten und randli-
chen Laubwäldern. 

Fließgewässer- und Nie-
dermoorrenaturierung; in 
Teilbereichen Wieder-
vernässung von kleineren 
Hochmoorresten sowie 
Entwicklung von Natur-
wald. 

Anhebung des Wasser-
standes im gesamten 
Niederungsbereich. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 368 
Viertsmoor 
nördlich In-
nien 

Teilabgetorftes, in Teilen 
gut regenerierendes 
Hochmoor überwiegend 
im Birken- und Pfeifen-
gras-Stadium. 

Wiederherstellung eines 
atlantischen Hochmoo-
res. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet; Einrichtung einer 
hydrologischen Schutz-
zone. 
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Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 369 
Moor süd-
lich Gnutz 

In mehrere Teilflächen 
zergliedertes ehemaliges 
Hochmoor; Teilflächen 
durch schmale Streifen 
extensiv genutzten Grün-
landes voneinander ge-
trennt; Hochmoorreste 
überwiegend im Birken- 
und Pfeifengras-Stadium. 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes aus unter-
schiedlichen nassen Se-
kundärbiotopen vom 
Hoch- und Niedermoor-
typ. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet; weitere Extensivie-
rung der landwirtschaftli-
chen Nutzung. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 370 
Talraum 
der Bünze-
ner Au 

Landschaftlich reizvoller, 
von Nadel- und Laubwald 
begrenzter Talraum der 
ausgebauten Bünzener 
Au; weitgehend als Grün-
land genutzt mit einigen 
eingelagerten, weitge-
hend degradierten  Hoch-
moorresten. 

Entwicklung eines weit-
gehend naturnahen Tal-
raumes mit ungestörtem 
Fließgewässer, unge-
düngten nassen Grün-
landlebensräumen und 
nassen Sukzessionsflä-
chen, wiedervernässten 
Hochmoorresten, Bruch-
wäldern sowie Naturwald 
oberhalb der Talkanten 
auf trocken-mageren 
Standorten. 

Wiedervernässung der 
Aue; ungestörte Fließge-
wässerentwicklung. 

Holsteini-
sche Vor-
geest 

Nr. 371 
Talraum 
der Stör 
oberhalb 
Einmün-
dung der 
Bünzener 
Au 

Geomorphologisch deut-
lich ausgeprägter, land-
schaftlich reizvoller Tal-
raum; vor allem im Stadt-
gebiet von Neumünster 
mit einigen kleineren 
Resten naturnaher Auen-
lebensräume; südlich 
Arpsdorf sind am Talrand 
Bereiche mit einbezogen, 
die sich durch ihre be-
sondere Nährstoffarmut 
auszeichnen (ehemaliges 
Heide/Moorgebiet) 

Wiederherstellung eines 
naturnahen Talraumes 
mit ungestörtem Fließ-
gewässer, weitgehend 
offen, nassen Auenle-
bensräumen im Talg-
rund sowie möglichst 
lichten Waldbeständen 
oberhalb der Talkanten 
auf trocken-mageren 
Standorten. 

Wiedervernässung der 
Aue; ungestörte Fließge-
wässerentwicklung. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Uferberei-
che des 
NOK 

 Entwicklung naturnaher 
und halbnatürlicher Le-
bensräume auf unter-
schiedlichen Standor-
ten. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Wehrau 
bei Oster-
rönfeld 

 Erhaltung und Entwick-
lung eines naturnahen 
Fließgewässers mit na-
turnaher Uferzone; in der 
Aue Entwicklung unge-
düngter nasser Grünland-
lebensräume und nasser 
Sukzessionsflächen 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Jevenau  Südlich Jevenstedt Ent-
wicklung eines naturna-
hen Fließgewässers so-
wie ungedüngter nasser 
Grünlandlebensräume in 
der Aue; unterhalb 
Jevenstedt Entwicklung 
einer naturnahen, gale-
riewaldartigen Uferzone. 
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Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Bokeler Au  Talraumrenaturierung, 
in Teilbereichen ein-
schließlich der trocken-
mageren Hangbereiche; 
Entwicklung eines na-
turnahen Fließgewäs-
sers, sowie ungedüng-
ter nasser Grünlandle-
bensräume und nasser 
Sukzessionsflächen; in 
den Hangbereichen 
Entwicklung lichter Na-
turwaldbestände. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Fuhlenau-
niederung 
westlich 
Gnutz 

 Entwicklung einer breiten 
naturnahen Uferzone 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Bünzener 
Au ober-
halb der B 
430 

 Talraumrenaturierung; 
Entwicklung eines na-
turnahen Fließgewäs-
sers sowie ungedüngter 
nasser Grünlandlebens-
räume und nasser Suk-
zessionsflächen in der 
Aue; an den Talrändern 
Entwicklung von Natur-
wald vorwiegend auf 
trocken-mageren 
Standorten. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Höllenau - 
Schülper 
Moor 

 Talraumrenaturierung; 
Entwicklung eines natur-
nahen Fließgewässers 
und naturnaher Auenle-
bensräume sowie Ent-
wicklung trocken-mage-
rer, offener bis bewalde-
ter Biotoptypen im Kon-
taktbereich; im Schülper 
Moor Erhaltung und Ent-
wicklung hochmoor- und 
niedermoortypischer Se-
kundärbiotope bei Anhe-
bung des Wasserstandes 
in Teilbereichen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Dosenbek 
- Schwale 
(Neumüns-
ter) 

 Talraumrenaturierung; 
Entwicklung eines natur-
nahen Fließgewässers 
und halbnatürlicher bis 
naturnaher Auenlebens-
räume sowie Entwicklung 
trocken-magerer, offener 
bis halboffener Lebens-
räume an den Talrän-
dern. 
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Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 372 
Hemmel-
marker 
See 

Ehemalige kleine Mee-
resbucht, die durch Anla-
gerung eines Strandwal-
les von der Ostsee abge-
schnitten wurde und als 
Strandsee erhalten blieb; 
Ufer mit schmalem, ge-
schlossenem Röhrichts-
aum, in Teilbereichen Er-
lenbruchwald; verlandete 
Verbindung zur Ostsee 
mit ausgedehnter Hoch-
staudenflur, durchmischt 
mit Schilf und Feuchtwei-
dengebüsch, stellenweise 
bruchwaldartig ausge-
prägt; im Strandwallbe-
reich Trockenrasen und 
Dünengesellschaften; be-
deutender Rast- und Ru-
heplatz für Wasservögel. 

Erhaltung eines Strand-
sees mit naturnaher Ver-
landungszone und bewal-
detem fossilen Kliff; Er-
haltung der ostseeküs-
tentypischen Strandwall-
vegetation. 

Einrichtung einer Puffer-
zone zwischen Seeufer 
und angrenzenden 
Ackerschlägen zur Ver-
minderung des direkten 
Nährstoffeintrages (Puf-
ferzone nicht in der Karte 
dargestellt). 

Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 373 
Ostsee-
küste zwi-
schen Ho-
henstein 
und Lehm-
bergstrand 

Angelagerte Küstennie-
derung und angrenzende 
Bereiche von besonderer 
Biotopvielfalt und -dichte 
mit Strandwall, Strand-
seen, Feuchtgrünland, 
Resten von Feuchtwäl-
dern sowie mesophilen 
Laubwäldern; Gebiet ist 
stark durch Erholungs-
nutzung (Campingplätze) 
überprägt. 

Wiederherstellung eines 
besonders vielfältigen na-
turnahen Küstenabschnit-
tes mit Strandwall, ver-
moorten  nassen Niede-
rungsflächen, Strandseen 
(zum Beispiel Aas See), 
bewaldeten Bachtälern 
sowie unbeeinflussten 
Laubwäldern im Bereich 
der ansteigenden Morä-
nenhänge und des fossi-
len Kliffs. 

Rückverlegung der Cam-
pingplätze in höhergele-
gene, derzeit ackerbau-
lich genutzte Bereiche; 
Anhebung des Wasser-
standes im Küstenniede-
rungsbereich; Wiederher-
stellung der natürlichen 
Küstendynamik; Aufgabe 
intensiver Nutzungen. 

Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 374 
Langholzer 
See und 
Tal nörd-
lich Lehm-
bergstrand 

Schmaler, tief einge-
schnittener vermoorter 
Talraum mit Quellhän-
gen, streckenweise na-
turnahem Bach, Feucht-
grünland und kleinem 
Strandsee, dessen Ver-
landungszone sich weit 
taleinwärts erstreckt; Tal-
hänge großteils mit natur-
fernem Nadelwald. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Talraumes mit 
naturnahem Fließgewäs-
ser, Nasswiesen, kleinem 
Strandsee einschließlich 
seiner Verlandungszone 
sowie naturnahen Laub-
wäldern an den Talrän-
dern. 

Umbau der Fichtenbe-
stände und nachfolgend 
ungestörte Waldentwick-
lung. 
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Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 375 
Schwanse-
ner See 
und 
Schwarz-
bek 

Großer Strandsee und 
seine Zuflüsse in einem 
eiszeitlichen Gletscher-
zungenbecken mit ge-
schlossenem Schilfröh-
richtsaum und angren-
zenden niedrig liegenden 
Grünlandflächen (im Sü-
den und Südwesten) so-
wie Brachflächen auf mit-
telfeuchten, ansteigen-
den Moränenstandorten 
(am Nordrand des Ge-
biets); vorgelagert gut 
ausgeprägter bis 150 
Meter breiter Strandwall 
mit typischer Ostseeküs-
tenvegetation; Rückzugs-
gebiet für See- und Was-
servögel bei ungünstigen 
Wetterlagen; im Südos-
ten Campingplatz 

Erhaltung und Entwick-
lung einer weitgehend 
naturnahen Küstenniede-
rung mit dem Schwanse-
ner See einschließlich 
seiner Verlandungszo-
nen, angrenzenden nas-
sen Grünlandlebensräu-
men auch im Bereich der 
Zuflüsse im Westen so-
wie Naturwald in den an-
steigenden Moränenbe-
reichen im Norden und 
Westen. 

Rückverlegung des Cam-
pingplatzes in höhergele-
gene Bereiche; Anhe-
bung des Wasserstan-
des. 

Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 376 
Großes 
Moor bei 
Rußland 
und Rand-
bereiche 

Komplexer Landschafts-
ausschnitt, der das weit-
gehend abgetorfte Große 
Moor sowie nördlich an-
grenzend ein stark kuppi-
ges, großteils bewaldetes 
Moränengebiet um-
schließt; Moor strecken-
weise noch gehölzfrei mit 
Pfeifengrasbeständen 
und großflächigen, rege-
nerierenden Torfstichen; 
an den Moorrändern teils 
dichtes Feuchtweidenge-
büsch; im Zentrum alte 
Nadelholzbestände auf 
Moorboden; größtes 
Hochmoor Schwansens. 

Wiedervernässung des 
gesamten Moorkörpers 
und Erhaltung und Ent-
wicklung unterschiedli-
cher offener bis bewalde-
ter Sekundärbiotope vom 
Hoch- und Niedermoor-
typ; im kuppigen Morä-
nenbereich Entwicklung 
von Naturwald auf nas-
sen bis mittelfeuchten, 
kleinräumig wechselnden 
Standorten 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet, insbeson-
dere auch Wiedervernäs-
sung der Senken im be-
waldeten Moränengebiet; 
Umbau der Nadelwaldbe-
stände und nachfolgend 
ungestörte Waldentwick-
lung; Aufgabe intensiver 
Nutzungen. 

Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 377 
Saxtorfer 
Moor/Koll-
holmer Au 

Moorgrünlandgebiet mit 
einigen Feuchtgrünland-
fragmenten im Bereich 
eines ursprünglich aus-
gedehnten Hochmoores; 
im Norden sind zwei 
Hochmoorrestflächen in 
stark entwässerten, weit-
gehend bewaldeten Sta-
dien erhalten. 

Erhaltung der Hochmoor-
reste; Wiedervernässung 
des ehemaligen Moorkör-
pers durch Anstau der 
westlich angrenzenden 
Kollholmer Au und nach-
folgend Entwicklung von 
ungedüngten nassen 
Grünlandlebensräumen 
und nassen Sekundärbio-
topen auf degenerierten 
Hochmoorböden. 

Anhebung des Wasser-
standes. 
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Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 378 
Kollholz 
und Umge-
bung süd-
westlich 
Holzdorf 

Stark kuppiges Endmorä-
nengebiet mit kleinräu-
mig wechselnden fri-
schen bis (potenziell) 
nassen Standorten; im 
landwirtschaftlich genutz-
ten Bereich sind in Sen-
ken zahlreiche Kleinge-
wässer erhalten und neu 
angelegt; das Kollholz 
wird großteils von alten, 
mesophilen Laubwaldbe-
ständen mit eingelager-
ten feuchten Senken ge-
prägt. 

Im Kollholz Entwicklung 
von Naturwald auf nas-
sen bis trockenen Stand-
orten; im derzeit landwirt-
schaftlich genutzten Be-
reich Entwicklung einer 
ungedüngten halboffenen 
Weidelandschaft mit 
kleinräumigem Wechseln 
von offenen bis bewalde-
ten, mesophilen Lebens-
räumen und kleineren 
Wasserflächen. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet, insbeson-
dere Wiedervernässung 
der zahlreichen Senken. 
Sonstiges: Besonderes 
Abwägungserfordernis 
der Belange Naturschutz 
und Landwirtschaft (Gut 
Saxtorf) 

Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 379 
Niederung 
der Kose-
ler Au/Sön-
derbyer Au 
zwischen 
Gammelby 
und Kosel 

Landschaftlich reizvolle, 
in Teilbereichen extensiv 
genutzte Grünlandniede-
rung mit Resten naturna-
her und halbnatürlicher 
Auenlebensräume. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Talraumes 
einschließlich der Tal-
hänge mit naturnahem 
Fließgewässer, großflä-
chigen nassen, naturna-
hen und halbnatürlichen 
Auenlebensräumen so-
wie Naturwald in den 
Hangbereichen. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Wieder-
herstellung eines weitge-
hend natürlichen Wass-
erregimes in der Aue. 

Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 380 
Bültsee 
und Rand-
bereiche 

Vergleichsweise nähr-
stoffarmer See ein-
schließlich seiner Uferbe-
reiche im Bereich eines 
weichseleiszeitlichen 
Sandergebietes mit zahl-
reichen, besonders selte-
nen Pflanzenarten; ein-
geschlossen sind die na-
turnahen von trocken-
mageren Lebensräumen 
sowie kleineren Über-
gangsmooren geprägten 
Randbereiche. 

Erhaltung eines im Natur-
raum seltenen, von be-
sonderer Nährstoffarmut 
gekennzeichneten Bio-
topkomplexes, bestehend 
aus dem relativ nährstoff-
armen See und naturna-
hen nährstoffarmen, tro-
ckenen bis nassen Le-
bensräumen in den 
Randbereichen 

Geringfügige Erweiterung 
des Naturschutzgebietes 
sowie zusätzlich Einrich-
tung einer extensiv ge-
nutzten und ungenutzten 
Pufferzone zur Verminde-
rung direkter Nährstoffe-
inträge (Pufferzone nur 
am Südrand in der Karte 
enthalten). 
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Schwan-
sen mit 
Ostsee-
küste 

Nr. 381 
Schnaaper 
Seen und 
Umgebung 

Landschaftlich reizvolles, 
durch Abschmelzen von 
Toteis stark kuppiges 
Sandergebiet mit beson-
derer Vielfalt an naturna-
hen Landschaftselemen-
ten; prägend sind die 
Schnaaper Seen mit ih-
ren naturnahen Uferzo-
nen, sehr alte Buchen-
waldbestände auf steilen 
sandigen Kuppen im Os-
ten des Gebietes, zwei 
kleinere gut erhaltene 
Moore (Hoch- und Über-
gangsmoor) sowie die 
von einem dichten Knick-
netz durchzogenen ma-
geren Grasfluren im Be-
reich des Standor-
tübungsplatzes; im West-
teil ist ein größerer Na-
del-Laub-Mischwald auf 
trocken-mageren Stand-
orten in das Gebiet ein-
bezogen (zur Herstellung 
des Verbundes  zum 
ebenfalls nährstoffarmen 
Bültsee-Gebiet). 

Erhaltung und Entwick-
lung eines sehr ursprüng-
lich anmutenden Kultur-
landschaftsausschnittes 
mit großem Anteil an 
halbnatürlichen und na-
turnahen Lebensräumen; 
im Westteil Entwicklung 
von möglichst lichten 
Laubwaldbeständen auf 
trocken-mageren Stand-
orten. 

Umbau der Nadelwaldbe-
stände. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Schlei-
bachniede-
rung süd-
lich Olpe-
nitz Hafen 

 Entwicklung von nassen 
Grünlandlebensräumen 
und nassen Sukzessions-
flächen im Bereich einer 
vermoorten Küstenniede-
rung. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostsee-
küste zwi-
schen 
Schönha-
gen und 
Eckern-
förde 

 Entwicklung eines mög-
lichst breiten naturnahen 
Küstenstreifens. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Küsten-
streifen 
nördlich 
Damp 

 Entwicklung möglichst  
nasser Sukzessionsflä-
chen in einem breiten 
küstennahen Streifen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Küstennie-
derung 
südlich 
Damp 

 Erhaltung und Entwick-
lung von nassen Sukzes-
sionsflächen und von 
feuchtem Naturwald im 
Bereich einer vermoorten 
Küstenniederung. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostsee-
küste zwi-
schen 
Booknis 
und Lehm-
bergstrand 

 Entwicklung eines natur-
nahen Küstenabschnitts 
mit Geröll- und Sand-
strand und Steilküste so-
wie Naturwald in einem 
breiten an die Steilküste 
angrenzenden Küsten-
streifen. 
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Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Steilküste 
nordöstlich 
Hemmel-
marker 
See 

 Erhaltung und Entwick-
lung eines naturnahen 
Küstenabschnittes mit 
Geröll- und Sandstrand 
und Steilufer sowie Na-
turwald in einem breiten 
an die Steilküste angren-
zenden Küstenstreifen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostsee-
küste süd-
westlich 
Hemmel-
marker 
See 

 Entwicklung eines natur-
nahen Küstenabschnittes 
mit Sandstrand, Strand-
wall und Niedermoor so-
wie Naturwald auf den 
ansteigenden Moränen-
hängen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Kolholmer 
Au 

 Talraumrenaturierung; 
Entwicklung eines natur-
nahen Fließgewässers 
und von halbnatürlichen 
bis naturnahen nassen 
Auenlebensräumen. 

 

Schleige-
biet 

Nr. 382 
Schleiufer 
bei 
Fleckeby 

Abschnitt des Schleiufers 
von besonderer land-
schaftlicher Schönheit, 
mit großer Vielfalt und 
hohem Anteil an halbna-
türlichen und naturnahen 
Lebensräumen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines komplexen 
Landschaftsausschnittes 
am Südufer der Schlei 
mit ausgedehnten Röh-
richten, Bruchwald, Wei-
dengebüschen, Brack-
wassersee, ungedüngten 
nassen Grünlandlebens-
räumen, naturnahen 
Fließgewässern, Natur-
wald auf nassen bis mit-
telfeuchten Standorten 
sowie trocken-mageren 
Lebensräumen am Nord-
ostrand des Gebietes. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserhaushalts im Ge-
samtgebiet; insbeson-
dere Anhebung des Was-
serstandes im Niede-
rungsbereich von Hütte-
ner Au und Osterbek. 

Schleige-
biet 

Nr. 383 
Kollsee 
südwest-
lich Kosel 

Kleiner See im Bereich 
eines nährstoffarmen 
Sandergebietes; See mit 
breiter, reich entwickelter 
Verlandungsvegetation in 
vollständiger Zonation; 
vorherrschend Großseg-
genriede, Weidengebü-
sche und Schwimmblatt-
Wasserpflanzengesell-
schaften in naturnaher 
Ausprägung. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus naturnahem See 
und halboffenen, nähr-
stoffarmen Lebensräu-
men in den Randberei-
chen. 

Aufgabe der land- und fi-
schereiwirtschaftlichen 
Nutzung. 
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Schleige-
biet 

Nr.  384 
Talraum 
der Kose-
ler Au un-
terhalb Ko-
sel 

Landschaftlich reizvolle, 
in Teilbereichen extensiv 
genutzte Grünlandniede-
rung mit Resten naturna-
her und halbnatürlicher 
Auenlebensräume; unter-
halb Ornum Mühle groß-
flächige, brackwasserbe-
einflusste Röhrichte 
(siehe auch Schwer-
punktbereich 385). 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Talraumes 
einschließlich der Hang-
bereiche  mit naturnahem 
Fließgewässer sowie 
großflächigen naturnahen 
und halbnatürlichen Au-
enlebensräumen (insbe-
sondere Röhrichte, Hoch-
staudenfluren, ungedüng-
tes nasses Grünland, 
nasse Sukzessionsflä-
chen und Bruchwald); in 
den nördlichen, derzeit 
ackerbaulich genutzten 
Hangbereichen Entwick-
lung von naturnahem 
Laubwald. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Einstel-
lung von Entwässerung 
und Düngung im Niede-
rungsbereich; Einrichtung 
einer Pufferzone am 
nördlichen Talrand zur 
Verminderung direkter 
Nährstoffeinträge. 

Schleige-
biet 

Nr. 385 
Ornum 
Noor und 
Umgebung 

Uferbereich der Schlei 
von herausragender 
landschaftlicher Schön-
heit und großer Vielfalt 
an naturraumtypischen 
Lebensräumen; das Ge-
biet umfasst das langge-
streckte Ornum Noor mit 
ausgedehnten Schilfröh-
richt-Verlandungszonen, 
die großteils ackerbaulich 
genutzten Hangbereiche 
des Noores, den Mün-
dungsbereich der Kose-
ler Au mit Röhrichten und 
Hochstaudenfluren, eine 
westlich angrenzende, 
steil ansteigende Endmo-
ränenkuppe und Teilbe-
reiche des Missunder 
Noores. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines besonders 
vielfältigen Abschnittes 
des Schleiufers mit natur-
nahen Nooren, großflä-
chigen Brackwasserröh-
richten sowie ungedüng-
ten halboffenen Lebens-
räumen auf den angren-
zenden, teils steil anstei-
genden Moränenhängen. 

Umwandlung der acker-
baulichen Nutzung in den 
Hangbereichen. 

Schleige-
biet 

Nr. 386 
Schleiufer 
zwischen 
Bohnert 
Feld und 
Stubbe 

Uferabschnitt der Schlei 
mit besonderer Vielfalt 
und hohem Anteil an na-
turraumtypischen, natur-
nahen Lebensräumen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines landschaftlich 
reizvollen und vielfältigen 
Abschnittes des Schlei-
ufers mit ungedüngter 
halboffener Weideland-
schaft im Bereich der 
Halbinsel im Südwesten, 
angrenzenden großflächi-
gen Verlandungszonen 
(„Büstorfer Noor") und 
ansonsten weitgehend 
von Laubwald auf nassen 
bis trocken-mageren 
Standorten geprägten 
Uferbereichen. 

Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzungen 
im Bereich der Halbinsel; 
Umbau von Nadelwald-
beständen. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Verbun-
dachse 
westlich 
Bültsee 

 Erhaltung eines kleinen 
Feuchtbiotops sowie Ent-
wicklung naturnaher Le-
bensräume auf trocken-
mageren Standorten. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Schleiufer 
zwischen 
Weseby 
und 
Missunde 

 Im Bereich der „Halbinsel 
Kielfot"  Erhaltung von 
Salzwiesen; südlich an-
grenzend sowie zwischen 
Kielfot und Missunde und 
oberhalb des teils hohen 
Steilufers Entwicklung 
von möglichst lichtem 
Laubwald auf sandigen 
Böden. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Schleiufer 
nördlich 
Missunde 

 Entwicklung einer unge-
düngten halboffenen 
Weidelandschaft im Be-
reich markanter Morä-
nenkuppen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Schleiufer 
zwischen 
Ornum 
Noor und 
Bohnert 
Feld 

 Erhaltung der naturnahen 
Uferbereiche sowie Ent-
wicklung einer ungedüng-
ten, halboffenen Weide-
landschaft auf den steil 
ansteigenden, kleinstruk-
turreichen Moränenhän-
gen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Schleiufer 
zwischen 
Kriesebyau 
und Sies-
eby 

 Erhaltung der naturnahen 
Uferbereiche sowie Ent-
wicklung von  naturna-
hem Laubwald im Be-
reich der derzeit acker-
baulich genutzten Hang-
flächen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Tal der 
Kriesebyau 

 Erhaltung und Entwick-
lung eines naturnahen, 
weitgehend bewaldeten, 
tief eingeschnittenen 
Bachtales. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Schleiufer 
zwischen 
Sieseby 
und Kop-
perby 

 Erhaltung der naturnahen 
Uferbereiche und Ent-
wicklung von naturnahem 
Laubwald im Bereich der 
derzeit überwiegend 
ackerbaulich genutzten 
Hangflächen. 

 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 387 
Esprehmer 
Moor 
(großteils 
Kreis 
Schleswig-
Flensburg) 

Teilabgetorfter Rest ei-
nes ehemals ausgedehn-
ten atlantischen Hoch-
moores mit kleinräumi-
gem Wechsel von Pfei-
fengras- und Zwerg-
strauch-Stadien sowie re-
generierenden Torfsti-
chen, offenen Wasserflä-
chen, Birken- und Wei-
dengebüschen. Das Ge-
biet umfasst auch die 
tiefliegenden südlichen 
und östlichen, land- und 
forstwirtschaftlich genutz-
ten Randbereiche. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines atlantischen 
Hochmoores. 

Einrichtung einer hydro-
logischen Schutzzone 
(erforderliche Fläche 
nicht in der Karte darge-
stellt). 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 388 
Endmorä-
nen- und 
Moorgebiet 
zwischen 
Brekendorf 
und Geltorf   

Überwiegend landwirt-
schaftlich genutztes, 
landschaftlich reizvolles  
Endmoränengebiet;  im 
Norden mit Grünland auf 
trocken-mageren Stand-
orten und hoher Knick-
dichte; im Süden angren-
zend (Kreis RD) ver-
moorte Niederung mit 
feuchtem bis mittelfeuch-
tem Grünland und meh-
reren kleinen Hochmoor-
resten im Pfeifengras-
Stadium. 

Entwicklung eines vielfäl-
tigen naturraumtypischen 
Biotopkomplexes aus tro-
cken-mageren, offenen 
bis halboffenen Biotopen 
im Bereich der nährstoff-
armen Moränenkuppen 
und regenerierenden 
Mooren und Nasswiesen 
im Niederungsbereich. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet; Wieder-
vernässung der Moor-
reste und Aufgabe inten-
siver landwirtschaftlicher 
Nutzungen. 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 389 
Nördliche 
Hüttener 
Berge 

Geomorphologisch be-
sonders bedeutsames, 
überwiegend landwirt-
schaftlich genutztes 
Stauch-Endmoränenge-
biet mit hoher Knick-
dichte; in kleineren unge-
nutzten bzw. extensiv ge-
nutzten Teilbereichen ha-
ben sich Magerrasenele-
mente entwickelt, die auf 
das Vorherrschen nähr-
stoffarmer Sandböden 
hinweisen; in zwei Sen-
ken sind einige kleinere 
Moore (Hoch-, Über-
gangs- und Niedermoor) 
sowie eine Feuchtwiese 
erhalten 

Entwicklung einer weitge-
hend von offen bis bewal-
deten, trocken-nährstoff-
armen Lebensräumen 
geprägten Stauch-End-
moränenlandschaft mit 
nassen, teils vermoorten 
Senken; bei Verfügbar-
keit ausreichend großer, 
arrondierter Flächen für 
den Naturschutz Entwick-
lung einer ungedüngten 
halboffenen Weideland-
schaft. 

Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzungen 
insbesondere im Bereich 
steiler Hänge;  beson-
ders geeignet als großflä-
chiger Naturerlebnis-
raum. 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 390 
Südliche 
Hüttener 
Berge 

Landschaftlich besonders 
vielfältiges, stark kuppi-
ges Stauch-Endmorä-
nengebiet am vorwie-
gend landwirtschaftlich 
genutzten Südrand der 
Hüttener Berge; kleinräu-
miger Wechsel von tro-
cken-mageren Kuppen 
und nassen, teils noch 
naturnah erhaltenen Sen-
ken; in Teilbereichen 
(beispielsweise Oberlauf 
der Ahlefelder Au) auch 
ausgedehntes Niede-
rungsgrünland mit Res-
ten naturnaher und halb-
natürlicher Auenlebens-
räume 

Entwicklung einer vorwie-
gend von extensiven 
landwirtschaftlichen Nut-
zungen geprägten Land-
schaft bei weitgehender 
Bewahrung des derzeiti-
gen Charakters (keine 
größeren Aufforstungen). 
Priorität besteht für die 
Entwicklung großflächi-
ger Magerrasen im Be-
reich steiler Hänge sowie 
am Westrand des Ge-
biets für die Erhaltung 
und Wiedervernässung 
einer Vielzahl kleinerer 
nasser Senken, für die 
Entwicklung von Natur-
wald im Gehege „Silber-
bergen", sowie für die na-
turnahe Entwicklung der 
Ahlebek und von unge-
düngtem nassen Grün-
land in deren Niede-
rungsbereich. 

Extensivierung der land-
wirtschaftlichen Nutzun-
gen; Nutzungsaufgabe 
im Bereich wiederzu-
vernässender Sen-ken 
und im Gehege „Silber-
bergen"; Wiederherstel-
lung eines weitgehend 
natürlichen Wasserre-
gimes;  beson-ders ge-
eignet als großflächiger 
Naturerlebnisraum. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 609  
Wälder der 
Hüttener 
Berge 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1624-391 
„Wälder der Hüttener 
Berge“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1624-391 
„Wälder der Hüttener 
Berge“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1624-391 
„Wälder der Hüttener 
Berge“ 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 391 
Niederung 
der Kleinen 
Hüttener 
Au 

Intensiv genutzte Grün-
landniederung auf Nie-
dermoorböden an der be-
gradigten Kleinen Hütte-
ner Au sowie angren-
zende, quellenreiche, 
weitgehend bewaldete 
Hangbereiche; Niede-
rung mit Feuchtwiesen-
fragmenten 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes aus halb-
natürlichen oder naturna-
hen Niedermoorlebens-
räumen und angrenzen-
den ungenutzten, quelli-
gen Hangwäldern. 

Anhebung des Wasser-
standes im Niederungs-
bereich. 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 392 
Niederung 
der Gro-
ßen Hütte-
ner Au 

Im Norden schmale, im 
Süden ausgedehnte, in-
tensiv genutzte Grün-
landniederung der begra-
digten Großen Hüttener 
Au mit geringen Resten 
naturnaher und halbna-
türlicher Auenlebens-
räume; südlich Hummel-
feld überwiegend Nieder-
moorböden. 

Wiederherstellung einer 
von naturnahen und halb-
natürlichen Niedermoor-
lebensräumen geprägten 
Niederung. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet; ungestörte Fließge-
wässerentwicklung 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 393 
Niederung 
der Rohau 

Morphologisch der Hütte-
ner Au zugehöriger Nie-
derungsbereich mit inten-
siver Grünlandnutzung 
und geringen Resten der 
ehemaligen Niedermoor-
lebensräume, im Süd-
westen angrenzende na-
turnahe Laubwälder in 
stark kuppigem Gelände. 

Wiederherstellung eines 
Biotopkomplexes aus na-
turnahen und halbnatürli-
chen nassen Nieder-
moorlebensräumen und 
angrenzendem Natur-
wald. 

Anhebung des Wasser-
standes im Niederungs-
bereich. 

Hüttener 
und Du-
venstedter 
Berge 

Nr. 395 
Du-
venstedter 
Berge 

Geomorphologisch mar-
kantes, überwiegend aus 
sandigem Material aufge-
bautes Stauch-Endmorä-
nengebiet mit besonde-
rem Potenzial für die Ent-
wicklung offener, halbof-
fener und bewaldeter 
nährstoffarmer Lebens-
räume; etwa zu gleichen 
Teilen land- und forstwirt-
schaftlich genutzt. Im Ge-
biet finden sich einige 
Heide- und Magerrasen-
reste, die zum Teil mit 
Nadelgehölzen aufge-
forstet wurden. 

Entwicklung eines über-
wiegend von offenen bis 
bewaldeten, trocken-
nährstoffarmen Lebens-
räumen geprägten 
Stauch-Endmoränenge-
biets; bei Verfügbarkeit 
ausreichend großer ar-
rondierter Flächen für 
den Naturschutz Entwick-
lung einer ungedüngten 
halboffenen Weideland-
schaft. 

Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzungen; 
Umbau der Nadelwaldbe-
stände und nachfolgend 
Entwicklung möglichst 
lichter Laubwaldbe-
stände; Pflegemaßnah-
men im Bereich von Hei-
deresten; geeignet als 
großflächiger Naturerleb-
nisraum. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Gehege 
Brammer-
berg und 
Umgebung 
(Nordrand 
des Asch-
berges) 

 Entwicklung von Natur-
wald und ungedüngten 
Grünlandlebensräumen 
im Quellbereich eines  
Zuflusses der Rohau. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Uferberei-
che des 
Bistensees 
und Umge-
bung 

 Erhaltung und Entwick-
lung eines naturraumtypi-
schen Biotopkomplexes 
aus naturnahen Seeufer-
bereichen, naturnahen 
Wäldern sowie offenen, 
extensiv genutzten, tro-
cken-mageren Lebens-
räumen am Ostufer und 
feuchten Grünlandle-
bensräumen am West-
ufer des Bistensees.  

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Oberlauf 
der Sorge 
(Stente) 

 Erhaltung und Entwick-
lung eines Talraumes mit 
besonders vielfältigem 
Mosaik an halbnatürli-
chen und naturnahen Au-
enlebensräumen. 

 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 396 
Osterbek 

Deutlich ausgeprägter, 
bei Kochendorf erweiter-
ter Talraum mit größeren 
Resten halbnatürlicher 
und naturnaher Auenbio-
tope (Erlenbrüche, 
Feuchtgebüsche, Feucht-
wiesen). Unterhalb Ko-
chendorf sind im Bereich 
nährstoffarmer Sandbö-
den ein Zwischenmoor 
sowie die südexponier-
ten, teils mit Laubwald 
bestockten Talränder, 
oberhalb Kochendorf die 
westlichen, steilen, 
ackerbaulich genutzten 
Hangbereiche in das Ge-
biet einbezogen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines von halbnatür-
lichen und naturnahen 
Auenlebensräumen ge-
prägten Talraumes sowie 
von Naturwald auf vor-
wiegend trocken-mage-
ren und stark hängigen 
Standorten an den Tal-
rändern. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Anhe-
bung des Wasserstandes 
in der Aue; Extensivie-
rung der Nutzungen so-
wie ungestörte Waldent-
wicklung und Waldbil-
dung durch Sukzession 
in den Hangbereichen. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 397 
Groß 
Wittenseer 
(Damen-
dorfer) 
Moor und 
Umgebung 

Vielfältiger Landschafts-
ausschnitt mit hohem 
Flächenanteil an naturna-
hen Lebensräumen wie 
beispielsweise zwei grö-
ßeren teilabgetorften 
Hochmooren sowie 
Laub- und Laub-Nadel-
Mischwald auf kleinräu-
mig wechselnden, nas-
sen bis mittelfeuchten 
Standorten; landwirt-
schaftlich genutzte Berei-
che kleinparzelliert und 
mit hoher Kleinstruktur-
dichte. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus wiedervernäss-
ten Hochmooren, Natur-
wald auf nassen bis mit-
telfeuchten Standorten 
sowie ungedüngten nas-
sen bis trocken-mageren 
Grünlandlebensräumen 
im Bereich der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 398 
Moor süd-
westlich 
Bünsdorf 

Teilabgetorftes Hoch-
moor vorwiegend im Pfei-
fengras-Wollgras-Sta-
dium mit teils regenerie-
renden Torfstichen und 
randlichem Birkenauf-
wuchs; Umgebung über-
wiegend ackerbaulich ge-
nutzt. 

Wiedervernässung des 
gesamten Hochmoorkör-
pers 

Anhebung des Wasser-
standes; Einrichtung ei-
ner Pufferzone zur Ver-
ringerung direkter Nähr-
stoffeinträge (Pufferzone 
nicht in der Karte ver-
zeichnet). 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 399 
Südwest-
ufer des 
Wittensees 

Das Gebiet umfasst die 
Verlandungszone am 
Südwestufer des Witten-
sees mit ausgedehntem 
Feuchtgrünland auf Nie-
dermoorböden, Ufer-
Bruchwald und Röhricht, 
sowie angrenzende land-
wirtschaftlich genutzte 
Hangbereiche und eine 
südwestlich anschlie-
ßende, kleinere, ver-
moorte Feuchtgrün-
landsenke. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines naturnahen 
Seeuferbereichs unter 
Einbeziehung von nässe-
geprägten offenen bis be-
waldeten Lebensräumen 
der Verlandungszone wie 
auch ungedüngten halb-
offenen Lebensräumen 
auf trocken-mageren 
Standorten in den Hang-
bereichen. 

Anhebung des Wasser-
standes im Grünlandbe-
reich westlich Bünsdorf. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 621 
Wittensee 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1624-392 
„Wittensee und Flächen 
angrenzender Niederun-
gen“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1624-392 
„Wittensee und Flächen 
angrenzender Niederun-
gen“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1624-392 
„Wittensee und Flächen 
angrenzender Niederun-
gen“ 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 622 
Kluvensie-
ker Holz 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1625-301 
„Kluvensieker Holz“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1625-301 
„Kluvensieker Holz“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1625-301 
„Kluvensieker Holz“ 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 400 
Schirn-
auniede-
rung 

Im Nordteil schmaler, im 
Südteil aufgeweiteter Tal-
raum der Schirnau (Ab-
fluss des Wittensees) mit 
teils naturnahem Fließge-
wässer, Erlenbruchwald, 
quelligen alten Laubwäl-
dern an den Hängen so-
wie einer größeren, klein-
strukturreichen Grünland-
niederung mit weitge-
hend entwässerten Nie-
dermoorböden. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines im Naturraum 
selten gewordenen Bio-
topkomplexes aus natur-
nahem Fließgewässer, 
Bruchwald  und unge-
düngten nassen bis mit-
telfeuchten  Grünlandle-
bensräumen. 

Anhebung des Wasser-
standes im derzeitigen 
Grünlandbereich; unge-
störte Fließgewässerent-
wicklung. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 401 
Niederung 
der Habyer 
Au 

Ausgedehnte vermoorte, 
vergleichsweise extensiv 
genutzte Grünlandniede-
rung an der Habyer Au 
mit einigen kleineren na-
turnahen Hoch- und Nie-
dermoorresten sowie 
Verlandungszone des 
Wittensees mit Bruch-
wald, Weidengebüsch 
und Röhricht; im Südteil 
auf etwas höher gelege-
nen Flächen Ackernut-
zung. 

Wiederherstellung einer 
von halbnatürlichen und 
naturnahen Niedermoor-
lebensräumen geprägten 
Niederung mit fließenden 
Übergängen zur naturna-
hen Verlandungszone 
des Wittensees; im Be-
reich der höher gelege-
nen Ackerflächen Ent-
wicklung ungedüngter 
halboffener Grünlandle-
bensräume. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet; Umwandlung der 
Ackerflächen im Niede-
rungsbereich der Habyer 
Au. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 402 
Wälder 
und Niede-
rung am 
Nordost-
ufer des 
Wittensees 

Geomorphologisch mar-
kantes, landschaftlich 
vielfältiges  Endmoränen-
gebiet mit ausgedehntem 
Laub-Nadel-Mischwald 
und einer teils ver-
moorten, kleinstrukturrei-
chen Grünlandniederung, 
die noch Reste naturna-
her Auenlebensräume 
aufweist und von einem 
abschnittsweise naturna-
hen Bach durchflossen 
wird. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines vielfältigen 
Landschaftsausschnittes 
mit naturnahem Bach, 
halbnatürlichen und na-
turnahen Auenbiotopen 
sowie ungedüngten offe-
nen bis bewaldeten Le-
bensräumen in den 
Hangbereichen auf 
frisch-nährstoffreichen 
bis trocken-mageren 
Standorten. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Wieder-
herstellung eines weitge-
hend natürlichen Was-
serhaushaltes. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 403 
Goossee 
und Umge-
bung 

Stark verlandetes, durch 
überbauten Strandwall 
von der Eckernförder 
Bucht abgetrenntes Noor 
mit ausgedehntem 
Schilfröhricht, Hochstau-
denfluren und Ufer-
Bruchwald sowie angren-
zende landwirtschaftlich 
genutzte Flächen auf 
Niedermoor (teils Feucht-
grünland); am Ostrand 
eingeschlossen sind 
Steilhänge mit Buchen-
wald; Wasserstand des 
Noores wird durch ein 
Schöpfwerk reguliert. 

Erhaltung eines Noores 
der Ostsee mit naturna-
hen Verlandungsberei-
chen (Röhricht, Bruch-
wald) und Entwicklung 
von nassem Grünland im 
nördlichen und südlichen 
Randbereich. 

Geringfügige Anhebung 
des Wasserstandes zur 
Wiedervernässung der 
südlichen und nördlichen 
Uferbereiche sowie der 
östlich angrenzenden 
Küstenniederung bei Kie-
kut; Verringerung der 
Nährstoffeinträge aus 
den umgebenden land-
wirtschaftlichen Nutzflä-
chen. 
Sonstiges: Berücksichti-
gung der Sicherheit des 
Bahndammes und der 
Schlossanlage Altenhof. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 404 
Ostsee-
küste bei 
Aschau 
und Krons-
bek 

Besonders vielfältiger 
Küstenabschnitt der 
Eckernförder Bucht mit 
hohem Anteil an halbna-
türlichen und naturnahen 
Lebensräumen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines besonders 
vielfältigen Küstenbiotop-
komplexes mit dem na-
turnahen Talraum der 
Kronsbek einschließlich 
der bewaldeten Tal-
hänge, fossiler Steilküste 
mit altem Buchenbe-
stand, angelagerter Küs-
tenniederung mit Stau-
den-Eschen-Mischwald, 
Brackwasser-Röhricht, 
nassem Grünland, 
Strandsee sowie breitem 
Strandwall. 

Verlagerung des Cam-
pingplatzes in höhergele-
gene Bereiche. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 405 
Ostsee-
küste bei 
Noer 

Besonders vielfältiger 
Küstenabschnitt der 
Eckernförder Bucht mit 
fossilem, bewaldeten 
Kliff, angelagerten nähr-
stoffarmen Niederungs-
bereichen mit vergleichs-
weise extensiver Grün-
landnutzung sowie vor-
gelagertem Strandwall 
und der einzigen natür-
lich bewaldeten Ostsee-
küstendüne Schleswig-
Holsteins; große Flä-
chenanteile werden von 
Campingplätzen einge-
nommen. 

Erhaltung und Wieder-
herstellung eines komple-
xen naturnahen Küsten-
abschnitts mit bewalde-
tem Kliff, ungenutzten 
und sehr extensiv ge-
nutzten Niederungsflä-
chen und ungestörten 
Dünen- und Strandwall-
bereichen. 

Rückverlagerung der 
Campingplätze in südlich 
der Steilküste gelegene 
Bereiche. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 406 
Kalten-
hofer Moor 
und Umge-
bung 

Komplexer Landschafts-
ausschnitt mit gut erhal-
tenem, großflächig rege-
nerierenden Hochmoor, 
bewaldeten Niedermoor-
lebensräumen, mesophi-
lem, von Buche dominier-
ten Laubwald sowie an-
grenzendem Moorgrün-
land. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines naturraumtypi-
schen Biotopkomplexes 
mit Hochmoor, unge-
düngtem nassem Grün-
land, offenen bis bewal-
deten Niedermoorlebens-
räumen sowie Naturwald 
auf vorwiegend frischen, 
nährstoffreichen Standor-
ten. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet; unbeein-
flusste Waldentwicklung, 
in Teilbereichen nach 
Umbau von Nadelwald-
beständen. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 407 
Felmer 
Moor und 
Umgebung 

Komplexer Landschafts-
ausschnitt mit weitge-
hend abgetorftem, ent-
wässertem und ver-
buschtem Hochmoor, 
Laub- und Laub-Nadel-
Mischwald sowie land-
wirtschaftlich genutzten 
Flächen auf unterschied-
lichen Standorten. 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes bestehend 
aus einem wiederernäss-
ten Hochmoor mit unter-
schiedlichen Sekundärbi-
otopen vom Hoch- und 
Niedermoortyp, Natur-
wald auf vorwiegend fri-
schen Standorten sowie 
Sukzessionsflächen auf 
den zum Moor hin ge-
neigten Flächen am Nor-
drand des Gebiets. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet. 

Dänischer 
Wohld 

Nr. 408 
Rabens-
moor süd-
westlich  
Tüttendorf 

Weitgehend abgetorftes 
und entwässertes Hoch-
moor im Pfeifengras- und 
Birkenstadium mit ge-
schlossenem, schmalen 
Grünlandgürtel innerhalb 
einer weiträumigen 
Ackerlandschaft. 

Wiedervernässung des 
Moorkörpers einschließ-
lich des Grünlandgürtels 
und Entwicklung von un-
terschiedlichen Sekun-
därbiotopen vom Hoch- 
und Niedermoortyp. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Südwest-
ufer des 
Windebyer 
Noores 

 Erhaltung einer naturna-
hen Verlandungszone mit 
Uferbruchwald, Brack-
wasserröhricht und Hoch-
staudenried sowie Ent-
wicklung von ungedüng-
tem nassen Grünland 
östlich Frohsein und von 
ungedüngten offenen bis 
halboffenen Lebensräu-
men in den Hangberei-
chen. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Küstennie-
derung öst-
lich Bahn-
hof Alten-
hof 

 Entwicklung von nassem 
Grünland und Röhricht 
durch Reduzierung der 
Schöpfwerksleistung. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostsee-
küste west-
lich 
Aschau mit 
Schnell-
marker 
Holz 

 Erhaltung der natürlichen 
Küstenlebensräume und 
Entwicklung von Natur-
wald; in Teilbereichen 
nach Umbau der Nadel-
waldbestände. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostsee-
küste öst-
lich 
Aschau mit 
Hegen-
wohld 

 Erhaltung der natürlichen 
Küstenlebensräume und 
Entwicklung von Natur-
wald sowie eines unge-
nutzten, an die Steilküste 
landseitig angrenzenden 
Küstenstreifens. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostsee-
küste zwi-
schen 
Krusendorf 
und Bülker 
Leuchtturm 

 Erhaltung der weitgehend 
natürlichen Küstenle-
bensräume sowie einiger 
naturnaher kleinerer Bä-
che und Entwicklung von 
Naturwald und eines un-
genutzten, an die Steil-
küste landseitig angren-
zenden Küstenstreifens. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Küstennie-
derung 
nördlich 
Strande 

 Entwicklung von nassem 
Grünland und nassen 
Sukzessionsflächen im 
Bereich einer teils unter 
Normal Null liegenden 
vermoorten Küstenniede-
rung; Reduzierung der 
Schöpfwerksleistung; im 
Südwesten Entwicklung 
von Naturwald. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Fuhlensee 
und an-
grenzende 
Gebiete 

 Erhaltung eines brack-
wasserbeeinflussten 
Sees mit ausgedehnter 
Schilf-Verlandungszone; 
naturnahe Entwicklung 
der Dänischenhagener 
Au einschließlich der 
Hangbereiche bei Eck-
hof; im Heischertal west-
lich Schilksee Entwick-
lung ungedüngter Offen-
landbiotope sowie Natur-
waldentwicklung an den 
Talrändern. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostsee-
küste zwi-
schen 
Schilksee 
und Fried-
richsort 
(Stadt Kiel) 

 Erhaltung und Entwick-
lung naturnaher Sand- 
und Geröllstrände, Steil-
ufer, Küstenwälder und 
halboffener Lebensräume 
(im Bereich der derzeit 
landwirtschaftlich genutz-
ten Teilflächen) unter Be-
rücksichtigung der Erho-
lungsbelange. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Talraum 
der Ste-
kendamm-
sau (Stadt 
Kiel) 

 Erhaltung eines bereits 
weitgehend renaturierten 
Talraumes; Entwicklung 
offener bis halboffener, 
vergleichsweise trocken-
magerer Lebensräume 
am westlichen Talrand. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Uferberei-
che des 
NOK   

 Erhaltung und Entwick-
lung halbnatürlicher und 
naturnaher Lebensräume 
auf unterschiedlichsten 
Standorten; besondere 
Priorität besteht für nas-
ses Grünland und Natur-
wald sowie in derzeit 
ackerbaulich genutzten 
Bereichen für die Ent-
wicklung eines möglichst 
breiten, gebüschreichen 
und ungedüngten Grün-
landstreifens insbeson-
dere als Rastgebiet für 
Zugvögel; im unmittelba-
ren Böschungsbereich 
auch Erhaltung von Ma-
ger- und Trockenrasen-
elementen. 

 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 409 
Eimers-
moor süd-
östlich 
Rade 

Weitgehend abgetorftes 
und entwässertes Hoch-
moor, großteils in Moor-
grünland umgewandelt; 
Moorreste überwiegend 
im Birkenstadium mit 
Torfstichen, die Über-
gangs- und Nieder-
moorcharakter aufwei-
sen. 

Entwicklung eines Bio-
topkomplexes aus unge-
düngten Nasswiesen und 
nassen Sukzessionsflä-
chen im Bereich der der-
zeitigen Grünlandflächen 
sowie wiedervernässten 
Sekundärbiotopen vom 
Hoch- und Niedermoor-
typ. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 410 
Natur-
schutzge-
biet „Jäger-
slust" und 
Umgebung 

In einer vermoorten 
Senke nach Aufgabe der 
Entwässerungseinrich-
tungen entstandener See 
mit naturnahen Uferbe-
reichen; die zum See hin 
geneigten, großteils der-
zeit landwirtschaftlich ge-
nutzten Hangflächen mit 
zwei kleineren naturna-
hen Niedermooren sind 
in das Gebiet einge-
schlossen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines kleineren 
Sees mit naturnahen 
Uferbereichen einschließ-
lich der Hangflächen und 
kleinerer Niedermoor-
reste. 

Aufgabe der Nutzung im 
Gesamtgebiet. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 411 
Hasen-
moor bei 
Felde 

Weitgehend degradiertes 
ehemaliges Hochmoor, 
überwiegend im Bir-
kenstadium. 

Wiederherstellung eines 
Biotopkomplexes aus 
Hochmoor- und Nieder-
moorlebensräumen. 

Aufgabe von Entwässe-
rungseinrichtungen im 
Gesamtgebiet; Umbau 
der zentral gelegenen 
Waldflächen; Verringe-
rung der landwirtschaftli-
chen Nutzungsintensität 
und Nutzungsaufgabe in 
den zum Moor hin ge-
neigten Hangflächen. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 412 
Natur-
schutzge-
biete 
„Rümland-
teich"/„Me-
thorstteich" 
und Umge-
bung 

Größeres Waldgebiet, in 
das zwei als Naturschutz-
gebiete ausgewiesene 
Teiche mit naturnahen 
Uferzonen eingelagert 
sind; Gebiet standörtlich 
zweigeteilt; im Norden 
nährstoffreicher Geschie-
belehm/-Mergel, im Sü-
den nährstoffarmer San-
der. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus naturnahen Still-
gewässern und Natur-
wald auf nährstoffreichen 
Standorten im Norden 
und nährstoffarmen, vor-
wiegend feuchten bis 
nassen Standorten im 
Süden. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Be-
reich der Wälder; Umbau 
von Nadelwaldbestän-
den. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 413 
Niederung 
und Wäl-
der bei 
Brux 
(Blaue 
Wiese) 

Geomorphologisch mar-
kantes, verzweigtes Tal-
system einschließlich der 
angrenzenden, großteils 
bewaldeten sandigen 
Hänge und Kuppen; 
Talgrund großteils mit 
Grünlandnutzung auf 
Niedermoorböden. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines geomorpholo-
gisch bedeutenden und 
vielfältigen Landschafts-
ausschnittes, mit weitge-
hend offenen, nassen 
Auenlebensräumen so-
wie Naturwald auf vor-
wiegend trocken-mage-
ren Standorten. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet; Extensivie-
rung landwirtschaftlicher 
Nutzungen. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 414 
Westen-
see/Ahren-
see/Schie-
rensee-Ge-
biet mit 
dem Eider-
tal bei Ho-
henhude 
und Felde 

Großräumiger, repräsen-
tativer Landschaftsaus-
schnitt der Jungmoräne 
mit dem Westensee, 
Ahrensee, Großem und 
Kleinen Schierensee, an-
grenzenden Verlan-
dungsbereichen und 
Wäldern, der Schieren-
bachniederung sowie 
dem in Teilen noch natur-
nahen Eidertal nördlich 
Hohenhude und nordöst-
lich Felde; Gebiet von 
besonderer landschaftli-
cher Schönheit mit ho-
hem Biotopflächenanteil 
und großer Biotopvielfalt. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines großflächigen 
naturraumtypischen Bio-
topkomplexes, bestehend 
aus dem Talraum der Ei-
der und des Schierenba-
ches mit naturnahen und 
halbnatürlichen nassen 
Auenlebensräumen, dem 
Westensee, Ahrensee, 
Großem und Kleinen 
Schierensee, deren Ver-
landungszonen mit Röh-
richten, nassen Wiesen 
und  Bruchwald sowie 
unbeeinflussten Buchen-
wäldern auf den angren-
zenden zum Teil steil auf-
ragenden Moränenrü-
cken. 

Extensivierung der forst-
wirtschaftlichen Nutzung; 
Verringerung der land-
wirtschaftlichen Nut-
zungsintensität in der Ei-
derniederung bei Felde 
sowie in der Niederung 
des oberen Schierenba-
ches; Wiederherstellung 
eines weitgehend natürli-
chen Wasserregimes im 
Gesamtgebiet. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 415 
Hansdorfer 
See 

Kleiner, unzugänglicher  
See mit ausgedehnter  
Verlandungszone und 
landseitigem Erlenbruch-
wald; im Süden umfasst 
das Gebiet einen natur-
nahen Buchen-Eschen-
Mischwald auf nährstoff-
reichen Feuchtböden so-
wie ein brachliegendes, 
ehemaliges Kiesabbau-
gebiet, im Norden die 
zum See hin geneigten, 
derzeit landwirtschaftlich 
genutzten Hangflächen. 

Erhaltung der naturnahen 
Lebensräume; Entwick-
lung ungedüngter Grün-
landlebensräume in den 
nördlichen Hangberei-
chen. 

Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzungen 
am nördlichen Seeufer. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 416 
Russee 
(Stadt Kiel) 

See mit schmaler, weit-
gehend naturnaher Ufer-
zone im Osten und Sü-
den sowie ausgedehnter 
Verlandungszone im 
Westen (Röhricht, 
Feuchtgebüsch und Er-
lenbruchwald); im Süden 
sind die bewaldeten Mo-
ränenhänge des Hornhei-
mer Riegels in das Ge-
biet einbezogen. 

Erhaltung der derzeitigen 
Situation unter Gewähr-
leistung dauerhaft hoher 
Wasserstände im westli-
chen Röhricht- und 
Bruchwaldbereich, Erhal-
tung von Feuchtgrünland-
flächen. 

Anhebung des Wasser-
standes im westlichen 
Verlandungsbereich in 
Trockenperioden, exten-
sive Beweidung. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 417 
Drachen-
see (Stadt 
Kiel) 

Weitgehend von Sied-
lungsbereichen um-
schlossener See im Kie-
ler Stadtgebiet mit natur-
naher, in Teilbereichen 
ausgedehnter Verlan-
dungszone (Bruchwald, 
Röhricht). 

Erhaltung der derzeitigen 
Situation. 

 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 429 
Mühlen-
teich und 
Umgebung 
bei Bor-
desholm 

Naturnaher großer Teich 
im Niederungsbereich 
des Stintgrabens mit 
Weidengebüsch-, Bruch-
wald- und Röhricht-Ver-
landungszonen; einbezo-
gen sind die zum Gewäs-
ser hin geneigten Hang-
flächen mit ausgedehn-
ten mageren Grünlandle-
bensräumen auf sandi-
gen Substraten. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus einem Stillge-
wässer, naturnahen Ver-
landungsbereichen sowie 
ungedüngten halboffe-
nen, nährstoffarmen Le-
bensräumen in den 
Hangbereichen. 

Extensive Nutzung der 
Hänge. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 418 
Endmorä-
nengebiet 
nordwest-
lich Blu-
menthal 

Landschaftlich reizvolles, 
landwirtschaftlich genutz-
tes Endmoränengebiet 
mit kleinräumigem Wech-
sel von trocken-mageren 
Kuppen und feuchten 
Senken; kleinräumig ge-
gliedert mit hoher Knick- 
und Kleingewässer-
dichte. 

Entwicklung einer vielfäl-
tigen Moränenlandschaft 
mit kleinräumigem Wech-
sel von ungedüngten of-
fenen bis halboffenen, 
nassen bis trocken-ma-
geren Lebensräumen. 

Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzungen; 
Wiedervernässung der 
zahlreichen Senken; Bio-
toppflege gemäß Kon-
zept zur Entwicklung 
halboffener Weideland-
schaften; besonders ge-
eignet als großflächiger 
Naturerlebnisraum. 



 

121 

 

Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 419 
Pohlsee, 
Lustsee 
und Umge-
bung 

Vielfältiger Landschafts-
ausschnitt am Südrand 
der Westensee-Endmo-
ränen im Bereich nähr-
stoffarmer Sander mit 
dem Pohlsee, Lustsee, 
Manhagener See, 
Enkendorfer See, zahlrei-
chen kleineren beson-
ders naturnahen Nieder-
mooren und  Nasswie-
sen; landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche klein-
parzelliert auf überwie-
gend trocken-mageren 
Standorten; Gebiet zwi-
schen Lustsee und 
Pohlsee entspricht weit-
gehend dem Charakter 
einer halboffenen Weide-
landschaft; im Norden 
ragt das Gebiet in die be-
waldeten Endmoränen 
hinein 

Erhaltung und Entwick-
lung eines standörtlich 
und landschaftlich  be-
sonders vielfältigen und 
von besonderer Nähr-
stoffarmut geprägten 
Landschaftsausschnittes 
mit größeren und kleine-
ren Stillgewässern, Nie-
dermooren, Nasswiesen 
und offenen bis halboffe-
nen, trocken-mageren 
Lebensräumen in klein-
räumigem Wechsel. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet; Extensivie-
rung landwirtschaftlicher 
Nutzungen und nachfol-
gend Biotoppflege ge-
mäß Konzept zur Ent-
wicklung halboffener 
Weidelandschaften; ge-
eignet als großflächiger 
Naturerlebnisraum. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 420 
Niede-
rungs- und 
Heideland-
schaft zwi-
schen 
Wennebek 
und Olen-
dieksau 

Besonders vielfältiger 
Landschaftsausschnitt im 
Bereich nährstoffarmer 
Sander zwischen Wen-
nebek und Olendieksau 
mit abschnittsweise na-
turnahen Fließgewäs-
sern, feuchtem und nas-
sem Grünland, nassen 
Sukzessionsflächen, 
Seggensümpfen auf Nie-
dermoor, Heidemoor, 
Sandheide sowie Wäl-
dern auf vorwiegend tro-
cken-mageren Standor-
ten. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines besonders 
vielfältigen, nährstoffar-
men Biotopkomplexes 
aus naturnahen Fließge-
wässern, weitgehend of-
fenen Auenlebensräu-
men auf Niedermoorbö-
den, Hoch- und Zwi-
schenmoor, Sandheiden 
auf Binnendünen sowie 
lichtem "Heidewald" auf 
trocken-mageren Stand-
orten. 

Unbeeinflusste Fließge-
wässerentwicklung; An-
hebung des Wasserstan-
des in der Olendieksau-
niederung; hier auch Ver-
ringerung der landwirt-
schaftlichen Nutzungsin-
tensität; Umbau und Auf-
lichtung der Nadelwald-
bestände; Heidepflege-
maßnahmen 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 421 
Westufer 
des Einfel-
der Sees 
(Stadt 
Neumüns-
ter) 

Komplexer Landschafts-
ausschnitt am Westufer 
des Einfelder Sees. Er 
umfasst einen kleinen 
Teil der Seefläche, seine 
Verlandungszone mit 
ausgedehntem Röhricht, 
Weidengebüsch und 
Bruchwald, angrenzend 
landwirtschaftlich ge-
nutzte Bereiche mit ho-
her Dichte an naturnahen 
Kleinstrukturen sowie ei-
nen größeren Nadel-
Laub-Mischwald auf kup-
piger Endmoräne. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes, bestehend aus dem 
See, seiner naturnahen 
Verlandungszone, west-
lich angrenzender halbof-
fener Weidelandschaft 
(im Bereich der derzeit 
landwirtschaftlich genutz-
ten Bereiche) und stand-
ortheimischem, weitge-
hend ungenutzten Laub-
wald. 

Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzungen; 
Umbau der Nadelwaldbe-
stände 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 422 
Endmorä-
nengebiet 
zwischen 
Westensee 
und 
Blocksdorf 

Geomorphologisch mar-
kantes, waldreiches End-
moränengebiet mit klein-
räumigem Wechsel von 
trockenen Kuppen und 
nassen Senken; landwirt-
schaftlich genutzter 
West- und Südostrand 
kleinparzelliert mit hoher 
Dichte an naturnahen 
Kleinstrukturen; Endmo-
ränen vorwiegend aus 
Geschiebelehm/-Mergel 
aufgebaut; am Westrand 
überwiegen Sande (Kie-
sabbau). 

Erhaltung und Entwick-
lung eines besonders 
vielfältigen Biotopkomple-
xes aus Naturwald auf 
nassen bis trockenen 
Standorten sowie unge-
düngten offenen bis halb-
offenen, teils nährstoffar-
men Lebensräumen in 
den derzeit landwirt-
schaftlich genutzten 
Randbereichen. 

Verringerung der land-
wirtschaftlichen Nut-
zungsintensität; teils Nut-
zungsaufgabe; Wieder-
herstellung eines weitge-
hend natürlichen Wass-
erregimes im Gesamtge-
biet; in den derzeit land-
wirtschaftlich genutzten 
Bereichen Biotoppflege 
gemäß dem Konzept zur 
Entwicklung halboffener 
Weidelandschaften; be-
sonders geeignet als 
großflächiger Naturerleb-
nisraum. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 423 
Tal nörd-
lich 
Deutsch 
Nienhof 

Tief eingeschnittener, en-
ger Talraum einschließ-
lich der angrenzenden 
Moränenhänge mit ab-
schnittsweise naturna-
hem Fließgewässer, 
Bruchwald und Fischtei-
chen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines land-
schaftsprägenden Talrau-
mes mit naturnahem 
Fließgewässer und 
Bruchwald im Talgrund 
sowie naturnahem Morä-
nenbuchenwald und un-
gedüngten offenen bis 
halboffenen Lebensräu-
men an den teils steilen 
Hängen. 

Ungestörte Fließgewäs-
serentwicklung; Aufgabe 
der land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungen. 

Westen-
see-End-
moränen-
gebiet 

Nr. 424 
Vollstedter 
See und 
Umgebung 

See mit ausgedehnter 
Verlandungszone aus 
Schilf und Weidenge-
büsch sowie angrenzen-
dem Grünland auf Nie-
dermoor und nassen 
Sandböden. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus dem See, natur-
nahen Verlandungsberei-
chen sowie ungedüngtem 
nassen Grünland in den 
Randbereichen 

Anhebung des Wasser-
standes. 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Flemhuder 
See  und 
Eider 

 Erhaltung des derzeitigen 
Biotopbestandes ein-
schließlich der naturna-
hen offenen bis bewalde-
ten Spülflächen; Entwick-
lung trocken-magerer 
halboffener Lebensräume 
in den nordwestlichen 
Seeuferbereichen; im 
Falle weiterer Aufspülun-
gen Entwicklung von 
Sukzessionsflächen. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Eider zwi-
schen 
Schulen-
see und 
Stein-
further 
Mühle 

 Renaturierung des ge-
samten Talraumes; ins-
besondere Entwicklung 
von ungedüngtem nas-
sen Grünland zwischen 
Schulensee und Mielken-
dorf sowie von Auwald 
zwischen Mielkendorf 
und Steinfurther Mühle; 
vor allem im Bereich Ho-
heleuchte/Ihlsee und un-
terhalb Mielkendorf Ein-
beziehung der trocken-
mageren Talränder. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Fuhlenauni
ederung 
östlich 
Groß 
Vollstedt 

 Erhaltung und Entwick-
lung halbnatürlicher und 
naturnaher Auenlebens-
räume; ungestörte Fließ-
gewässerentwicklung. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Wälder 
westlich 
Brux 

 Entwicklung von Natur-
wald in stark kuppigem 
Endmoränengebiet auf 
kleinräumig wechselnden 
nassen bis trockenen 
Standorten. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Stauchmo-
ränen süd-
westlich 
Westensee 

 Entwicklung ungedüngter 
offener bis halboffener 
Lebensräume auf sandi-
gen bis lehmigen Böden. 

 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Uferberei-
che des 
NOK 

 Erhaltung und Entwick-
lung halbnatürlicher und 
naturnaher Lebensräume 
auf unterschiedlichsten 
Standorten; besondere 
Priorität besteht für nas-
ses Grünland und Natur-
wald sowie in derzeit 
ackerbaulich genutzten 
Bereichen für die Ent-
wicklung eines möglichst 
breiten, gebüschreichen 
und ungedüngten Grün-
landstreifens insbeson-
dere als Rastgebiet für 
Zugvögel; im unmittelba-
ren Böschungsbereich 
auch Erhaltung von Ma-
ger- und Trockenrasen-
elementen. 

 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr. 425 
Talraum 
der Oberei-
der zwi-
schen Bor-
desholm 
und 
Schulen-
see 

Geomorphologisch mar-
kanter Talraum der Ober-
eider einschließlich der 
meist steilen Talhänge 
mit besonders hohem 
Anteil an naturnahen und 
halbnatürlichen Auenle-
bensräumen wie zum 
Beispiel der abschnitts-
weise noch naturnahen 
Eider, dem Schulensee 
einschließlich seiner Ver-
landungszone, ausge-
dehnten, teils brachlie-
genden Feuchtwiesen 
sowie naturnahen Nie-
dermoorflächen; die vor-
wiegend landwirtschaft-
lich genutzten Hangflä-
chen sind kleinräumig 
gegliedert und weisen 
eine hohe Dichte an na-
turnahen Kleinstrukturen 
auf 

Erhaltung und Entwick-
lung eines ausschließlich 
von naturnahen und halb-
natürlichen Lebensräu-
men geprägten Talrau-
mes unter besonderer 
Berücksichtigung unge-
düngter offener, nasser 
Lebensräume im Talg-
rund und sich selbst ent-
wickelnder Wälder an 
den Talhängen. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet; Extensivie-
rung landwirtschaftlicher 
Nutzungen. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr. 257 
Klein-
flintbeker 
Moor/Moor
see und 
südliche 
Randberei-
che (siehe 
auch Nr. 
257 Kreis 
Plön) 

Ausgedehntes, über ein 
Schöpfwerk entwässertes  
Moorgrünlandgebiet im 
Bereich des historisches 
"Moorsees" mit angren-
zenden, vom Wasser-
stand der Seeniederung 
beeinflussten Senken in 
der Moränenlandschaft 
der oberen Eider sowie 
dem weitgehend abge-
torften Kleinflintbeker 
Moor; zentraler Bereich 
des Moorseegebiets 
weitgehend ausgeräumt; 
Kleinflintbeker Moor im 
Westen mit zwei Hoch-
moorresten im Birkensta-
dium und hoher Dichte 
an naturnahen Klein-
strukturen (Gräben, 
Knicks, Einzelbäume). 

Entwicklung eines kom-
plexen Landschaftsaus-
schnittes mit dem wieder-
hergestellten Moorsee, 
wiedervernässten Moo-
ren, ungedüngtem nas-
sen Grünland und nas-
sen Sukzessionsflächen 
sowie einer an feuchten 
Lebensräumen reichen 
Moränenlandschaft in 
den südlichen Randberei-
chen. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend natürlichen 
Wasserregimes im Ge-
samtgebiet insbesondere 
durch Aufgabe des 
Schöpfwerkbetriebs. 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr.  258 
Moränen-
landschaft 
zwischen 
Raisdorf 
und Groß-
barkau mit 
dem 
Wellsee 

Vielfältiger Landschafts-
ausschnitt der Moränen-
landschaft der oberen Ei-
der mit steilen Hügeln, 
zum Teil sehr großflächi-
gen Senken, weitgehend 
naturnahen Moränenbu-
chenwäldern, Erlen- und 
Birkenbrüchen und einer 
ungenutzten Teichan-
lage; Fortsetzung im Kie-
ler Stadtgebiet mit dem 
Wellsee mit großen Ver-
landungsbereichen; ho-
hes Entwicklungspoten-
zial besonders für 
feuchte Lebensräume 
verschiedenster Art; sel-
tener Amphibienbestand. 

Entwicklung ungedüngter 
offener und halboffener 
Lebensräume; Wieder-
herstellung des natürli-
chen Bodenwasserhaus-
haltes; Wiederherstellung 
der Honigseer Stauung; 
Entwicklung ungenutzter 
Waldflächen. 

 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr. 426 
Fehltmoor 
bei 
Flintbek 

Teilabgetorftes und -ent-
wässertes Hochmoor im 
Pfeifengras- und Bir-
kenstadium; hochmoorty-
pische Vegetation im Be-
reich der Torfstiche; in 
den Randbereichen 
Feuchtgebüsche und 
nasses Grünland. 

Wiedervernässung des 
gesamten ehemaligen 
Moorkörpers und Ent-
wicklung von unter-
schiedlichen Hochmoor- 
und Niedermoorlebens-
räumen sowie von nas-
sem Grünland an der 
Flintbek. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtge-
biet. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr. 427 
Kirchen-
moor bei 
Böhn-
husen/Te-
chelsdorfer 
Moor 

Landschaftlich reizvolle, 
vermoorte Grünlandnie-
derung mit zwei größeren 
Moorresten (Hochmoor- 
und Übergangsmoor) im 
Bereich Kirchenmoor so-
wie einigen kleineren 
Moorresten in unter-
schiedlichen Vegetati-
onsstadien im Techels-
dorfer Moor. Im Süden 
sind die randlichen, land-
wirtschaftlich  genutzten, 
vorwiegend sandigen 
Kuppen in das Gebiet 
einbezogen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines vielfältigen, im 
Naturraum selten gewor-
denen Biotopkomplexes 
aus regenerierenden 
Hochmoor-, Übergangs-
moor- und Niedermoorle-
bensräumen, nassen Mo-
orgrünlandflächen sowie 
ungedüngten offenen bis 
halboffenen, trocken-ma-
geren Lebensräumen auf 
den randlichen Kuppen. 

Anhebung des Wasser-
standes im Gesamtgebiet 
unter Berücksichtigung 
der in die Niederung hin-
einreichenden Ortslage 
Böhnhusens. 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr. 429 
Mühlen-
teich und 
Umgebung 
bei Bor-
desholm 

Naturnaher großer Teich 
im Niederungsbereich 
des Stintgrabens mit 
Weidengebüsch-, Bruch-
wald- und Röhricht-Ver-
landungszonen; einbezo-
gen sind die zum Gewäs-
ser hin geneigten Hang-
flächen mit ausgedehn-
ten mageren Grünlandle-
bensräumen auf sandi-
gen Substraten. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines Biotopkomple-
xes aus einem Stillge-
wässer, naturnahen Ver-
landungsbereichen sowie 
ungedüngten halboffe-
nen, nährstoffarmen Le-
bensräumen in den 
Hangbereichen. 

Extensive Nutzung der 
Hänge. 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr. 263 
Landschaft 
um den 
Bothkam-
per See 
mit dem 
Talraum 
der Drögen 
Eider  
(Kreis 
übergrei-
fendes Ge-
biet) 

Vielfältiger, geomorpho-
logisch markanter Land-
schaftsausschnitt mit 
dem Bothkamper See 
und dem Hochfelder See 
angrenzenden teils stei-
len Endmoränenhängen 
sowie einem hoch gele-
genen, stark kuppigen 
Moränengebiet in kleinkli-
matisch begünstigter 
Waldrandlage; im Süden 
geomorphologisch mar-
kanter Talraum der Drö-
gen Eider mit abschnitts-
weise naturnahem Bach, 
Feuchtwiesen, Erlen-
bruch, Großseggenried 
und Röhrichtflächen; 
Hangbereiche teils mit 
Buchenaltholzbeständen. 

Erhaltung und  Entwick-
lung eines besonders 
vielfältigen Biotopkomple-
xes, bestehend aus dem 
Bothkamper See mit na-
turnaher Uferzone sowie  
ungedüngten, offenen bis 
halboffenen Lebensräu-
men auf kleinräumig 
wechselnden nassen bis 
trockenen Moränenstand-
orten; Erhaltung und Ent-
wicklung  des Talraumes 
der Drögen Eider mit 
halbnatürlichen und na-
turnahen Niedermoorle-
bensräumen im Talgrund 
und Naturwaldbeständen 
in den Hangbereichen; 
Einstellung der Entwäs-
serung im Tal der Drögen 
Eider und zwischen dem 
Hochfeldersee und dem 
Bothkamper See; Natur-
waldentwicklung; zumin-
dest teilweise Wiederher-
stellung der alten Parkan-
lage des Gutes Both-
kamp. 

Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzungen 
im Gesamtgebiet; Wie-
dervernässung der zahl-
reichen Senken im Morä-
nenbereich; Einstellung 
von Entwässerungsmaß-
nahmen im Tal der Drö-
gen Eider. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Moränen-
gebiet der 
Oberen Ei-
der 

Nr. 271 
Dosen-
moor und 
Umgebung    

Großflächiges, teilabge-
torftes und teilentwässer-
tes Hochmoor in unter-
schiedlichen Degrada-
tions- und Regenerati-
onsstadien; eingeschlos-
sen sind Waldflächen im 
Norden und Niedermoor-
grünland-flächen am Ost-
rand. 

Regeneration eines groß-
flächigen atlantischen 
Hochmoores sowie Ent-
wicklung eines Biotop-
komplexes aus dem 
Hochmoor, Niedermoor-
lebensräumen insbeson-
dere am Ostrand und Na-
turwald im Norden. 

Anhebung des Wasser-
standes im östlichen Nie-
derungsbereich; bereits 
langjährig laufende Re-
generationsvorhaben. 

Wichtige 
Verbun-
dachse 

Eider zwi-
schen Bis-
see und 
Bor-
desholm 

 Entwicklung von naturna-
hen und halbnatürlichen 
Auenlebensräumen im 
Bereich eines auch geo-
morphologisch bedeutsa-
men Bachtales. 

 

Ostsee-
küste 

Nr. 240 
Heikendor-
fer Mühlen-
bach 

Naturnahe Ausprägung 
eines Bachtales trotz der 
angrenzenden Bebau-
ung; typische Lebens-
räume sind das natur-
nahe Fließgewässer, 
Bruchwälder, Hochstau-
denfluren, Brackwasser-
röhrichte; Vorkommen ei-
ner rheophilen Fließge-
wässerfauna. 

Erhaltung und Förderung 
der Naturnähe. 

 

Ostsee-
küste 

Nr. 241 
Probsteier 
Salzwiesen 
mit Natur-
schutzge-
biet 
Bottsand 

Vor der Eindeichung mit 
etwa acht Kilometer 
Länge größter, ostseebe-
einflusster Lebensraum 
im Kreis Plön; heute aus-
gesüßt aber vielfach 
feucht bis nass mit einer 
ehemaligen Meeresbucht 
(Barsbeker See); im Na-
turschutzgebiet Bottsand 
weitgehend unbeein-
flusste Nehrungsbildung; 
seltener Brutvogelbe-
stand; typische Lebens-
räume sind binnen- und 
außendeichs gelegene 
Strandwall- und Neh-
rungslebensräume, ein 
Strandsee, kleinflächige 
artenreiche Feuchtwie-
sen, Röhrichte, Mittel- 
und Niederwälder. 

Entwicklung naturraumty-
pischer, überwiegend 
feuchter bis nasser Bio-
topkomplexe; Erweite-
rung der Biotopbestände; 
Wiedervernässung; ge-
meinsame Konzeption 
mit Erholungsbelangen 
ist anzustreben. 

Anhebung des Wasser-
standes. 

Ostsee-
küste 

Nr. 242 
Strandsee-
landschaft 
bei 
Schmoel 

1989 nach Deichrückbau 
entstandener Strandsee 
und Strandwallandschaft. 

Unbeeinflusste Entwick-
lung. 

 



 

127 

 

Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Ostsee-
küste 

Nr. 243 
Küstenbe-
reich zwi-
schen Beh-
rensdorf-
Neuland 
und Hoh-
wacht 

Großflächiger, naturna-
her Flachküstenbereich 
im Bereich der NSG Klei-
ner und Großer Binnen-
see mit vielfältigen typi-
schen Küstenlebensräu-
men; seltener Artenbe-
stand. Typische Lebens-
räume sind Strandseen, 
Strandwälle, Nehrungs-
haken, Brackwassergrün-
land und Brackwasser-
röhrichte, die größten zu-
sammenhängenden Süß-
wasserröhrichte des Krei-
ses Plön sowie der 
Große Binnensee; Brut- 
und Rastgebiet für Was-
servögel und Limikolen. 

Erhaltung der naturnahen 
Bereiche sowie natur-
nahe Entwicklung der 
zwischen Großem und 
Kleinem Binnensee gele-
genen Flächen (Strand-
wallbereiche des Krons-
warder sowie die Beh-
rensdorfer Weide); Ein-
stellung der Entwässe-
rung. 

 

Ostsee-
küste 

Nr. 244 
Sehlendor-
fer Binnen-
see 

Sehr vielfältiger, gut er-
haltener Küstenbiotop-
komplex mit seltenem Ar-
tenbestand; gute Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 
Typische Lebensräume 
sind ein Strandsee, 
Strandwälle, Nehrungs-
haken, Brackwassergrün-
land und -röhrichte sowie 
trockenes Magergrün-
land; Brut- und Rastge-
biet für Wasservögel und 
Limikolen. 

Erhaltung des Bestandes 
insbesondere im Natur-
schutzgebiet; naturnahe 
Entwicklung des Strand-
walls im Bereich des 
früheren Campingplatz; 
Erweiterung des Gebiets 
um das zum Teil unter 
Normalnull liegende Müh-
lenautal bis Futterkamp. 

 

Ostsee-
küste 

Nr. 275 
Jägers-
berg/Korü-
gen am 
Steilufer 
der Kieler 
Förde 

Seitenmoränenhänge der 
Kieler Förde mit natur-
raumtypischem, laubholz-
reichem Wald, vorwie-
gend auf nährstoffreichen 
Standorten 

Erhaltung und Entwick-
lung eines naturnahen 
standortheimischen 
Laubwaldes; Entwicklung 
unbeeinflusster Natur-
waldbestände in größe-
ren Teilbereichen; Einbe-
ziehung der nordöstlich 
des Korügen gelegenen 
landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen zur Arrondie-
rung des Gebietes sowie 
zum Schutz vor schädli-
chen Randeinflüssen und 
zur Erhaltung des Land-
schaftsbildes. 

Aufgabe der forstwirt-
schaftlichen Nutzung in 
größeren Teilbereichen; 
Erstellung eines Entwick-
lungskonzeptes für Na-
turschutz und Erholung. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachse 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Ostseeküs-
tenab-
schnitte 
zwischen 
Heikendorf 
und Seh-
lendorf 

Naturnahe Ostseeküs-
tenabschnitte mit Steil-
küsten oder Sand- und 
Geröllstränden, kleinflä-
chig auch Strandwall- 
und Lagunenbereichen; 
bei Heikendorf ruhendes, 
bewaldetes Kliff mit selte-
nem Artenbestand; typi-
sche Lebensräume sind 
Steilküsten, Strandwälle, 
Küstenlagunen, Brack-
wasserröhrichte, magere 
Grasfluren und kalkrei-
che Hangwälder. 

Erhaltung des naturna-
hen Zustandes; Entwick-
lung eines breiten, unge-
nutzten Küstensaumes 
oberhalb der Steilküste, 
auch zur Förderung der 
Erholungsbelange. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 245 
Mönkeber-
ger See 

Kleiner See mit vielfälti-
gem, unbeeinflusstem 
Verlandungsgürtel und 
seltenen Feuchtgrünland-
beständen. 

Erhaltung der derzeitigen 
Situation; Pflege offener 
und halboffener Grün-
landstandorte. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 433 
Tröndelsee 

Seeniederung in weich-
seleiszeitlich ausgeform-
ter Geländemulde mit an-
grenzenden Hangflä-
chen; eutropher See mit 
ausgedehnten Hochstau-
denfluren, Röhrichten 
und Grauweidengebü-
schen; extensive Grün-
landnutzung auf den an-
grenzenden Hangflä-
chen; teils Kleingarten-
nutzung. 

Erhaltung bzw. Entwick-
lung der Niedermoorbe-
reiche sowie Entwicklung 
ungedüngter offener bzw. 
halboffener Lebensräume 
an den Hängen. 

Aufgabe der Kleingarten-
nutzung in Teilbereichen; 
Verlegung von Wander-
wegen zwecks naturnä-
herer Entwicklung sen-
sibler Bereiche. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 434 
Langsee 

Seeniederung in weich-
seleiszeitlich ausgeform-
ter Geländemulde; ver-
landendes Seebecken 
mit hypertrophem Rest-
see; süd- und südwest-
lich angrenzend Erlen- 
und Grauweidenbruch-
wälder, Röhrichte, Groß-
seggenriede und unge-
nutzte Feuchtwiesen, im 
östlichen Teil Uferbefesti-
gungen und Kleingarten-
nutzungen. 

Entwicklung einer natur-
nahen Seeniederung. 

Aufgabe der Kleingarten-
nutzung in Teilbereichen; 
naturnahe Entwicklung 
der befestigten Uferberei-
che; Aufgabe der Ent-
wässerung im Uferbe-
reich; Verbesserung der 
Wasserqualität. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 246 
Bornbrook 
bei Schre-
vendorf 

Ehemalige Fischteiche 
mit seltenem Artenbe-
stand. 

Erhaltung des derzeitigen 
Zustandes 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 247 
Kasseetei-
che 

Sehr vielfältige, natur-
nahe Teichlandschaft mit 
unterschiedlichen Verlan-
dungsbereichen und ar-
tenreichem Feuchtgrün-
land; wichtiges Wasser-
vogelbrut- und Rastge-
biet; seltene Teichboden-
gesellschaften; typische 
Lebensräume sind exten-
siv bewirtschaftete Flach-
wasserteiche mit guter 
Wasserqualität, Röh-
richte, Bruchwälder, ar-
tenreiches Feuchtgrün-
land, Moränenbuchen-
wälder. 

Erhaltung des derzeitigen 
Zustandes. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 248 
Moränen-
gebiet um 
Jasdorf mit 
dem Süd-
teil des 
Dobersdor-
fer Sees 

Sehr vielfältiger Land-
schaftsausschnitt mit ver-
schiedenen See- und 
Seeuferlebensräumen 
sowie einem abwechs-
lungsreichen Ausschnitt 
einer Endmoränenland-
schaft mit zahlreichen 
Kleinbiotopen; hohes 
Entwicklungspotenzial;  
typische Lebensräume 
sind Bruchwälder und Er-
len-Eschenwälder, kalk-
reiche Seeuferwiesen, 
Moränenbuchenwälder 
sowie Reste artenreicher 
Agrarökosysteme wie 
Feuchtgrünland, trocke-
nes Magergrünland, ein 
dichtes Knicknetz, Klein-
gewässer mit seltenem 
Artenbestand und prä-
gende Einzelbäume. 

Pflege der kalkreichen 
Seeuferwiese; weitge-
hende Nutzungsaufgabe 
in den sonstigen Seeufer-
bereich; Entwicklung un-
gedüngter, vielfältiger of-
fener und halboffener Le-
bensräume in der Morä-
nenlandschaft; Entwick-
lung insbesondere der 
Moränenlandschaft auch 
zur Förderung der Erho-
lungsbelange.   

Aufhebung sämtlicher 
künstlicher Entwässe-
rung; Vernässung der 
Feuchtwiese südlich 
Bookhorn 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 610 
Passader 
See 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1627-321 
„Hagener Au und Pass-
ader See“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1627-321 
„Hagener Au und Pass-
ader See“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1627-321 
„Hagener Au und Pass-
ader See“ 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 249 
Selenter 
See und 
Umgebung 

Schwach eutropher See 
mit Uferbereichen und 
angrenzenden, noch in 
historischer Zeit zum See 
gehörenden Niederun-
gen; Bruchwälder zum 
Teil unbeeinflusst; Was-
servogelrastgebiet von 
internationaler Bedeu-
tung; typische Lebens-
räume sind Erlen- und 
Birkenbrüche sowie Er-
len-Eschenwälder, Morä-
nenbuchenwälder und ar-
tenreiches Feuchtgrün-
land. 

Bewirtschaftung des 
Wasserstands nach den 
Ansprüchen der seebe-
einflussten Lebens-
räume;  unbeeinflusste 
Entwicklung aller Waldty-
pen; Wiedervernässung 
der ehemaligen See-
buchten; Erhaltung des 
artenreichen Feuchtgrün-
landes. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 250 
Stauchmo-
ränen um 
den Hes-
senstein 

Höchste Stauchmoräne 
des Landes mit sehr mar-
kanter Geomorphologie; 
gute Entwicklungsmög-
lichkeiten für Magerra-
senlebensräume. 

Fortsetzung der Um-
wandlung von Ackerflä-
chen in ungedüngte, of-
fene und halboffene Le-
bensräume; Herstellung 
des natürlichen Boden-
wasserhaushaltes; ge-
meinsame Konzeption 
mit Erholungsbelangen. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 251 
Kossau Tal 

Eines der landesweit am 
wenigsten beeinträchtig-
ten Fließgewässer mit 
zum Teil naturnahem Tal-
raum und Nebenbächen; 
typische Lebensräume 
sind weitgehend unbe-
einflusste Fließgewässer, 
Feuchtwiesen, Quellen, 
Feuchtwälder und  Morä-
nenbuchenwälder; im 
Randbereich des Tres-
dorfer Sees Verlan-
dungsbruchwälder. 

Steigerung der Natur-
nähe von Gewässer und 
Talraum; Verbesserung 
der Wasserqualität; Ent-
wicklung in Zusammenar-
beit mit Erholungspla-
nung und Denkmalschutz 
ist anzustreben. 

Umsetzung des vorlie-
genden Konzeptes zur 
Renaturierung der 
Kossau und ihrer Neben-
bäche. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 629 
Dannauer 
See, Ho-
hensasel 
und Umge-
bung 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1729-391 
„Dannauer See und Ho-
hensasel und Umge-
bung“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1729-391 
„Dannauer See und Ho-
hensasel und Umge-
bung“ 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1729-391 
„Dannauer See und Ho-
hensasel und Umge-
bung“ 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 252 
Bodenteich 
nördlich 
Klethkamp 

Zwei kleine Teiche mit 
ausgedehnten Schwimm-
blattgesellschaften, Röh-
richt und Hochstauden-
fluren 

Erhaltung des derzeitigen 
Zustandes. 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 253 
Mittelwald 
und Niede-
rung süd-
lich 
Nessen-
dorf 

Von kleinen Bächen 
durchflossene und von 
einigen Moränenkuppen 
durchsetzte Niederung, 
an die im Süden ein sehr 
artenreicher Mittelwald 
angrenzt; hohes Entwick-
lungspotenzial und  selte-
ner Artenbestand; typi-
sche Lebensräume sind 
Mittelwald auf kalkrei-
chem Substrat, Reste 
von Feuchtgrünland und 
Bäche. 

Erhaltung und Erweite-
rung des Mittelwaldes; 
Vernässung der Senken 
und Entwicklung einer an 
feuchten Lebensräumen 
reichen Moränenland-
schaft. 

Pflege des gesamten 
Waldes als Mittelwald. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 294  
Endmorä-
nengebiet 
am Pes-
Berg 
(großteils 
Kreis OH)  

Geomorphologisch mar-
kantes Endmoränenge-
biet mit kleinflächig wech-
selndem Standortmosaik. 
Das Gebiet umfasst Nie-
dermoorbereiche mit 
Grünlandnutzung, Bruch-
waldkomplexe, Kleinge-
wässer mit Verlandungs-
zonen und kleinflächige 
Buchenaltbestände auf 
steilen Moränenkuppen, 
zum Teil umgeben von 
Grünland auf minerali-
schen Standorten. 

Entwicklung eines kom-
plexen Landschaftsaus-
schnittes, der als halbof-
fene Weidelandschaft 
auch fließende Über-
gänge zu weitgehend un-
genutzten, nassen Bioto-
pen in den Niederungs-
bereichen umfassen soll. 
Erhaltung der Buchenalt-
holzbestände auf den 
landschaftsprägenden 
Kuppen. 

Anhebung des Wasser-
standes in Teilbereichen. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 254 
Moränen-
landschaft 
bei Neu-
harmhorst 
mit Stein-
bek 

Eine der geomorpholo-
gisch interessantesten 
Moränenlandschaften 
des Bungsberggebietes 
mit dem Potenzial zur 
Entwicklung einer beson-
ders abwechslungsrei-
chen und vielfältigen 
halboffenen Weideland-
schaft auf kleinräumig 
wechselnden Standorten; 
sehr steile Hänge; natur-
nahe Moränenbuchen-
wälder sind  zum Teil als 
Schluchtwälder mit natur-
nahem Bach ausgeprägt; 
seltener Amphibienbe-
stand. 

Herstellung des natürli-
chen Bodenwasserhaus-
haltes und Entwicklung 
von ungedüngten offenen 
und halboffenen Lebens-
räumen; Nutzungsauf-
gabe im Schluchtwald 
und in Teilen der sonsti-
gen Moränenbuchenwäl-
der; Aufgabe der Gewäs-
serunterhaltung. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 255 
Viehteich 

Bis in das vorige Jahr-
hundert bestehender 
großflächiger Fischteich, 
umgeben von steilen, als 
Grünland oder Wald ge-
nutzten Moränenhängen; 
günstigste Möglichkeit im 
Kreis Plön zur Wieder-
herstellung einer großen 
Wasserfläche und Ent-
wicklung angrenzender 
vielfältiger Lebensräume. 

Wiedervernässung; Nut-
zungsaufgabe in den 
Waldflächen; Entwicklung 
ungedüngter offener und 
halboffener Lebens-
räume. 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 256 
Wohl-
kampsteich 

Kleiner Teich mit breitem 
Verlandungsgürtel und 
angrenzenden, zum Teil 
bewaldeten Moränenkup-
pen; seltener Amphibien-
bestand. 

Erhaltung des Teichs und 
Entwicklung der angren-
zenden Moränenland-
schaft zu ungedüngten 
offenen und halboffenen 
Lebensräumen; Herstel-
lung des natürlichen Bo-
denwasserhaushaltes; 
zumindest teilweise Nut-
zungsaufgabe in den 
Waldflächen. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 259 
Moränen-
landschaft 
östlich 
Lam-
mershagen 

Abwechslungsreicher 
Ausschnitt der Endmorä-
nenlandschaft mit steilen 
Geländekuppen, feuch-
ten Senken, weitgehend 
naturnahen Moränenbu-
chenwäldern, Bruchwäl-
dern, großflächigen ehe-
maligen Fischteichen so-
wie einer als Grünland 
genutzte, ehemalige 
Seebucht des Selenter 
Sees; seltene Vogel- und 
Amphibienbestände. 

Entwicklung ungedüngter 
offener und halboffener 
Lebensräume im Wech-
sel mit zumindest in Teil-
bereichen ungenutzten 
Wäldern; Wiederherstel-
lung des natürlichen Bo-
denwasserhaushalts. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 260 
Pohnsdor-
fer Stau-
ung 

Großflächige Niederung 
im Verlauf der Neuwühre-
ner Au; Verbindungs-
achse vom Wellsee und 
dem Moränengebiet süd-
westlich Raisdorfs zum 
Postsee und dem 
Schwentinesystem; be-
sonders geeignet zur 
Herstellung großflächiger 
Niedermoorlebensräume; 
typische Lebensräume 
sind Erlenbrüche und 
Röhrichte. 

Wiedervernässung der 
Niederung und unbeein-
flusste Entwicklung der 
Neuwührener Au. 

Einstellung des Schöpf-
werksbetriebes. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 261 
Schwenti-
netal zwi-
schen 
Preetz und 
dem Ro-
senfelder 
See 

Abschnitt des Schwenti-
netals und angrenzender 
Flächen mit besonders 
hoher Biotopvielfalt und 
großem Entwicklungspo-
tenzial. Typische Lebens-
räume sind Fließgewäs-
ser, unterschiedliche 
Feuchtwiesen, Röhrichte, 
Bruchwälder, Weiher, 
Moränenbuchenwälder, 
Steilhangwälder; prä-
gende Einzelbäume. 

Erhaltung und Entwick-
lung einer naturnahen 
Talaue mit unbeeinfluss-
ten Flächen und Feucht-
grünland sowie unbeein-
flussten Wäldern; Her-
stellung des natürlichen 
Bodenwasserhaushaltes 
und Entwicklung unge-
düngter offener und halb-
offener Lebensräume in 
den Moränenbereichen. 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 262 
Teiche zwi-
schen Plön 
und Selent 

Größter Komplex exten-
siv genutzter naturnaher, 
großflächiger Teichanla-
gen Schleswig-Holsteins, 
die unter Ausnutzung der 
topographischen Gege-
benheiten vor Jahrhun-
derten angelegt wurden; 
heute zum Teil mit be-
deutenden Verlandungs-
bereichen wie dem Leb-
rader Moor; Übergänge 
zur Zwischenmoorent-
wicklung; typische Le-
bensräume sind Flach-
wasserteiche, Röhrichte, 
Bruchwälder sowie das 
Lebrader Moor. 

Erhaltung und Erweite-
rung um Randbereiche 
zur Entwicklung vielfälti-
ger Biotopkomplexe. 

Wiedervernässung des 
Dörnbrook. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 264 
Landschaft 
um den 
Holtsee 
und Net-
telsee 

Sehr vielfältiger Land-
schaftsausschnitt in be-
wegter Moränenland-
schaft mit zwei kleineren 
Seen; großes Biotopent-
wicklungspotenzial; typi-
sche Lebensräume sind 
Seen, Bruchwälder, Röh-
richte und  Moränenbu-
chenwälder. 

Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenwas-
serverhältnisse insbeson-
dere im Tal der Nettelau 
und zur Herstellung einer 
Flachwasserfläche am 
Kieler Kamp; Schaffung 
eines vielfältigen Land-
schaftsausschnittes mit 
einem hohen Anteil der 
typischen Jungmoränen-
lebensräume. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 265 
Lanker 
See mit 
Kührener 
Teich und 
Probsten-
werder 

See des Schwentinesys-
tems mit besonderer Viel-
falt und Naturnähe der 
Ufer- und Verlandungs-
zonen; reich an Buchten 
und Halbinseln; naturna-
her, extensiv bewirtschaf-
teter Fischteich;   typi-
sche Lebensräume sind 
Teich- und Seewasserflä-
chen, Röhrichte, Bruch-
wälder, artenreiches 
Feuchtgrünland und klei-
nere Moränenbuchenwäl-
der. 

Erhaltung des derzeitigen 
Zustandes unter Wieder-
herstellung des natürli-
chen Wasserhaushaltes 
in der Senke zwischen 
dem Kührener Teich und 
dem Lanker See. 

Wasserwirtschaftliche 
Begutachtung der Wie-
dervernässungsmöglich-
keiten in der Senke. 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 266 
Stauchmo-
ränen bei 
Sophienhof 

Geomorphologisch mar-
kanteste Stauchmoräne 
Schleswig-Holsteins ein-
schließlich zweier kleine-
rer Seen und der Uferbe-
reiche des Schaarsees, 
des Wielener Sees und 
des Trenter Sees; sehr 
vielfältige und in Teilen 
naturnahe Landschaft, ty-
pische Lebensräume 
sind eine der wertvollsten 
Feuchtwiesen Schleswig-
Holsteins, naturnahe Mo-
ränenbuchenwälder und 
Bruchwälder, Bach-
schluchten, mageres Mi-
neralgrünland, Röhrichte, 
Hochstaudenfluren und 
eutrophe Seen; hohes 
Entwicklungspotenzial 
unter anderem wegen 
kleinräumig wechselnden 
Standortverhältnissen. 

Entwicklung ungedüngter 
offener und halboffener 
Lebensräume im Wech-
sel mit naturnahen Wald-
flächen. 

Pflegemaßnahmen zur 
Erhaltung des Feucht-
grünlandes; Wiederher-
stellung des natürlichen 
Wasserhaushaltes; Um-
wandlung der Äcker in 
Grünland und anschlie-
ßend düngerfreie Grün-
landnutzung der Hänge 
nördlich der Feuchtgrün-
landfläche in der Stau-
ung. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 267 
Moränen-
landschaft 
zwischen 
Rathjens-
dorf und 
Behler See   

Besonders abwechs-
lungsreicher Ausschnitt 
der Moränenlandschaft 
nördlich der Plöner Seen-
platte einschließlich gro-
ßer Teile der Seeufer des 
Trammer Sees, des 
Schöh Sees und des 
Behler Sees sowie natur-
naher Laubwälder auf 
unterschiedlichen Stand-
orten, typische Lebens-
räume sind kleinere Seen 
(zum Beispiel Plußsee), 
Laubwälder, Quellen, 
Flutrasen-Grünland, 
Steilhänge und andere 
typische Biotope stark 
kuppiger Moränenland-
schaften; besonders gute 
Entwicklungsmöglichkei-
ten für die aufgeführten 
Lebensräume; der süd-
östliche Teil des Gebiets 
ragt in das FFH-Gebiet 
1828-392 hinein. 

Erhaltung naturnaher 
Seen; Erhaltung und Ent-
wicklung vielfältiger na-
turnaher Seeufer; Ver-
meidung von Nährstoffe-
inträgen in die Gewässer; 
ungestörte Waldentwick-
lung; Entwicklung unge-
düngter offener und halb-
offener Lebensräume im 
Bereich der Moränenkup-
pen; gemeinsame Kon-
zeption mit Erholungsbe-
langen wird empfohlen. 

 



 

135 

 

Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 268 
Grebiner 
See, 
Schluen-
see und 
Schmarkau 

Schmarkau: Deutlich 
ausgeprägter, teilweise 
von kleinen Seen einge-
nommener Talzug mit ex-
tensiv genutztem Feucht-
grünland, Sümpfen, Röh-
richten, Hochstaudenflu-
ren, Bruchwäldern und 
dem nördlichen Uferbe-
reich des Behler Sees; 
randlich Übergänge zu 
derzeit vorwiegend 
ackerbaulich genutzten, 
sandigen Hangflächen; 
hohe Dichte an unter-
schiedlichen naturnahen 
Kleinstrukturen;  
Grebiner See und 
Schluensee: siehe  Infor-
mationen zu FFH-Gebiet  
1828-302 

Schmarkau: Wiederher-
stellung eines weitge-
hend natürlichen Wasser-
regimes und Entwicklung 
eines vielfältigen natur-
raumtypischen Biotop-
komplexes im Talraum 
und an den Talrändern; 
Nutzungsaufgabe an den 
Hängen zur Entwicklung 
einer halboffenen Weide-
landschaft; 
Grebiner See und 
Schluensee: siehe  Infor-
mationen zu FFH 1828-
302 

Aufgabe des Schöpfwer-
kes in der Schmarkaunie-
derung;  
Grebiner See und 
Schluensee: siehe  In-
formationen zu FFH 
1828-302 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 269 
Görnitzer 
See west-
lich Grebin 

Kleiner See mit typischer, 
kaum gestörter Verlan-
dungszone. 

Erhaltung des derzeitigen 
Zustandes; Vermeidung 
von Nährstoffbelastun-
gen. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 270 
Seen des 
mittleren 
Schwenti-
nesystems 
und Umge-
bung (im 
Planungs-
raum II 
Plöner 
See, Suh-
rer See, 
Behler See 
und 
Schöhsee) 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1828-392 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1828-392 

Siehe Informationen zu 
FFH-Gebiet 1828-392 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 273 
Ufer des 
Großen 
Plöner 
Sees zwi-
schen 
Dersau 
und Nehm-
ten   

Repräsentativer Aus-
schnitt der Stauchmorä-
nenlandschaft am Süd-
westufer des Großen Plö-
ner Sees; aufgrund der 
Topographie sehr ab-
wechslungsreiche Land-
schaft mit vielen naturna-
hen kleinen Lebensräu-
men; typische Lebens-
räume sind Bruchwälder, 
Röhrichte, artenreiche 
Feuchtwiesen, Großseg-
genriede, trockenes Ma-
gergrünland, Feldgehölze 
und bewaldete Ufer-
säume. 

Erhaltung und Entwick-
lung großflächiger unge-
düngter offener und halb-
offener Lebensräume im 
Randbereich zum See 
mit den typischen Le-
bensräumen einer kuppi-
gen, vielfach sandigen 
Moränenlandschaft. 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 306 
Ostufer 
des Plöner 
Sees mit 
Bischofs-
see, Vierer 
See und 
Heidensee 

Besonders vielfältiger 
Landschaftsausschnitt 
mit naturnahen Seen, 
Verlandungszonen Erlen-
bruchwäldern, vergleichs-
weise extensiv genutzten 
Grünlandlebensräumen 
und von Wäldern, die 
überwiegend von Laub-
gehölzen geprägt sind. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines vielfältigen na-
turnahen Biotopkomple-
xes mit naturnahen Seen 
und Uferbereichen typi-
scher Zonation; Entwick-
lung ungedüngter Grün-
landlebensräume und 
Entwicklung naturnaher, 
teils ungenutzter stand-
ortheimischer Laubwäl-
der. 

Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung in 
den Uferzonen; extensive 
Nutzung des Grünlandes; 
ungestörte Entwicklung 
in Teilen der Waldbe-
stände. 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 272 
Rethwisch-
holz/Hol-
lenbeker 
Holz 

Großflächiger, zum Teil 
naturnah bestockter 
Wald im Grenzbereich 
vom östlichen Hügelland 
zum Sander; standörtlich 
sehr vielfältig von wech-
selfeuchten Sanden bis 
zu lehmigen Bereichen; 
durchflossen von der 
Schwale; im südwestli-
chen Bereich Übergänge 
zu wechselfeuchten 
Grünlandflächen. 

Entwicklung eines mög-
lichst hohen Anteils un-
beeinflusster Waldflä-
chen auf verschiedenen 
Standorttypen und Ent-
wicklung ungedüngter of-
fener und halboffener Le-
bensräume mit natürli-
chem Bodenwasserhaus-
halt in den Waldrandbe-
reichen. 

 

Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 130 
Bornhö-
veder 
Seen 

Seenkette am Oberlauf 
der Alten Schwentine 
(Kührener Au). Natur-
nahe und abwechslungs-
reiche Uferbereiche des 
Bornhöveder Sees, des 
Schmalensees und des 
Belauer See sowie des 
benachbarten, langge-
streckten Talraums um 
den Fuhlensee mit Hang-
wäldern. Typische Le-
bensräume sind ver-
schiedene Verlandungs-
gesellschaften wie Röh-
richtsäume, Erlen-
Eschenbestände, Erlen-
brüche, und artenreiche 
Feuchtwiesen, verschie-
dene Typen von Morä-
nenbuchenwäldern und 
Quellen. Der Talraum der 
Alten Schwentine wird 
großteils von artenarmem 
Grünland eingenommen. 

Erhaltung und Entwick-
lung eines naturnahen 
Seen- und Niederungs-
komplexes in enger Ver-
zahnung mit Wäldern der 
angrenzenden Moränen-
hänge; Renaturierung der 
Kührener Au; Entwick-
lung ungedüngter offener 
bis halboffener Lebens-
räume und unbeeinfluss-
ter Wälder. 

Renaturierung der Kühre-
ner Au; Verringerung der 
landwirtschaftlichen Nut-
zungsintensität, Nut-
zungsaufgabe in Teilbe-
reichen. 
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Probstei, 
Holsteini-
sche 
Schweiz 
und 
Bungsbe-
rggebiet 

Nr. 131 
Landschaft 
zwischen 
Stocksee 
und Plöner 
See 

Nährstoffreicher See mit 
naturnaher Verlandungs-
zone aus Röhrichten, 
Sumpf- und Bruchwäl-
dern. Im Osten angren-
zend, unter dem See-
spiegel des Plöner Sees 
gelegen, geschöpfte Nie-
derung der unteren Tens-
felder Au/Scheider Au mit 
randlichen Erlenbrüchen 
und einem Hochmoor 
(Bredenbecker Moor); 
zwischen Stocksee und 
Tensfelder Au liegt ein 
Gebiet mit kleinräumigem 
Wechsel von trockenen 
bewaldeten oder als 
Grünland genutzten Kup-
pen und feuchten Sen-
ken; sehr abwechslungs-
reiches Gebiet mit hohem 
Entwicklungspotenzial. 
Typische Lebensräume 
sind Moränenbuchenwäl-
der, Steilhangwälder, 
Stauden-Eschenwälder, 
Erlenbrüche, Birkenbrü-
che, Hochmoore, eutro-
phe Weiher, Bäche, Röh-
richte und artenreiche 
Feuchtwiesen. 

Erhaltung eines land-
schaftlich reizvollen 
Seen-Wald-Niederungs-
komplexes mit ausge-
dehnten naturnahen Ver-
landungsbereichen in en-
ger Verzahnung mit Wäl-
dern, extensiv genutzten, 
teilweise ungenutzten 
Niederungsbereichen 
und naturnahem Fließge-
wässer; Wiederherstel-
lung des natürlichen 
Wasserhaushalts in der 
Niederung der Tensfelder 
Au sowie in sonstigen 
Senken; Nutzungsauf-
gabe in den Hangwäldern 
und zumindest in Teilen 
des Waldes bei Horns-
mühlen; Entwicklung von 
abwechslungsreichen, 
ungedüngten offenen 
bzw. halboffenen Le-
bensräumen im Randbe-
reich des Stocksees; 
Hoch- und Niedermoorre-
naturierung. 

Renaturierung der Tens-
felder Au; Einstellung des 
Schöpfwerkbetriebes; 
Verringerung der land-
wirtschaftlichen Nut-
zungsintensität. 

Verbun-
dachsen 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Schwentin
e 

Bedeutendste Verbun-
dachse im Landschafts-
raum nördliches/östliches 
Hügelland, die allein im 
Kreis Plön 20 Schwer-
punktbereiche miteinan-
der verbindet; typische 
Lebensräume sind Fließ-
gewässer, Seen und ihre 
Uferbereiche, Röhrichte, 
Bruchwälder, schaarlie-
gende Seeufer und  
Hangwälder. 

Erhaltung des Biotopbe-
standes und Erweiterung 
der naturnahen Flächen 
in den Uferbereichen; 
Entwicklung einer ge-
meinsamen Konzeption 
mit Erholung und Was-
sersport. 
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Region Gebiet Bestand Entwicklungsziel Maßnahmen 

Verbun-
dachsen 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Alte 
Schwentin
e und Net-
telau mit 
Schwer-
punktbe-
reich Nr. 
274 Depe-
nauer 
Moor 

Landesweit bedeutende 
Verbundachse von der 
Bornhöveder Seenkette 
Richtung Ostsee; Haupt-
verbindungselemente 
sind die Uferbereiche des 
Stolper Sees und des 
Postsees sowie das Tal 
der Alten Schwentine, 
das Zwischenmoor des 
Depenauer Moores, die 
abwechslungsreiche, 
sandige Landschaft süd-
lich Kührener Brücke und 
die Niederung südlich 
des Postsees sowie der 
Drömlingsee mit seinen 
Hangwäldern; typische 
Lebensräume sind Röh-
richte, Bruchwälder, 
Feuchtwiesen, Fließge-
wässer, verschiedene Ty-
pen von Moränenbu-
chenwäldern, Zwischen-
moore, eutrophe Seen 
und Weiher. 

Wiederherstellung eines 
weitgehend unbeeinfluss-
ten Fließgewässers und 
seines Talraums; Wieder-
vernässung der Nieder-
moorbereiche; Nutzungs-
aufgabe in den Wäldern; 
in den Bereichen mit Mi-
neralböden auch Ent-
wicklung ungedüngter of-
fener und halboffener Le-
bensräume. 

 

Verbun-
dachsen 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Hagener 
Au und 
nördliche 
Uferberei-
che des 
Dobersdor-
fer Sees 

Wichtigste Verbundachse 
in der westlichen 
Probstei; strukturreicher, 
zum Teil sehr naturnaher 
Bach überwiegend im 
Kastental; Uferbereiche 
des Passader Sees und 
des nördlichen Dobers-
dorfer Sees mit naturna-
hen Waldbeständen und 
zum Teil seltenen Grün-
landgesellschaften; typi-
sche Lebensräume sind 
naturnahe Bäche, Bruch-
wälder, Erlen-Eschenwäl-
der, trockene Hangwäl-
der, Röhrichte und arten-
reiche Feuchtwiesen. 

Weitgehend unbeein-
flusste Entwicklung des 
Talraums und der Bäche; 
kleinflächig auch Pflege 
des Feuchtgrünlandes; 
Herstellung einer offenen 
Verbindung zur Ostsee; 
naturnähere Gestaltung 
der Seeufer. 

Nutzungsaufgabe in den 
Waldflächen; Auf-
gabe/Rückbau der neuen 
Au unterhalb von Lutter-
bek; Reduzierung der 
Unterhaltungsmaßnah-
men. 

Verbun-
dachsen 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Hohenfel-
der Müh-
lenau   

Strukturreicher, zum Teil 
sehr naturnaher Bach in 
überwiegend engem Tal-
raum mit freiem Auslauf 
in die Ostsee; typische 
Lebensräume sind der 
Bach, Bruchwälder, Er-
len-Eschenwälder und  
Röhrichte. 

Weitgehend unbeein-
flusste Entwicklung des 
Talraums und des Ba-
ches; keine Regulierung 
des Auslaufes in die Ost-
see. 

 

Verbun-
dachsen 
von über-
regionaler 
Bedeutung 

Eider zwi-
schen Bis-
see und 
Bor-
desholm 

 Entwicklung von naturna-
hen und halbnatürlichen 
Auenlebensräumen im 
Bereich eines auch geo-
morphologisch bedeutsa-
men Bachtales. 

 

 



 

 

1.11 Kulturlandschaften 
1.11.1 Geschichtlicher Abriss 

Die historischen Kulturlandschaften Schleswig-Hol-
steins können am besten über die naturräumliche 
Gliederung des Landes verstanden werden. Dies 
sind von Osten nach Westen das Jungmoränenge-
biet des Östlichen Hügellandes, die Sanderebene 
der Vorgeest, die Altmoränenlandschaft der Hohen 
Geest, die Marschen und das Watt des Küstenho-
lozäns einschließlich der Elbmarschen. Diese geolo-
gisch-topographische Struktur bildet Basis und Hin-
tergrund der menschlichen Siedlungstätigkeit seit 
der Zeit der Neandertaler vor dem Hintergrund der 
klimatischen und der sich daraus ergebenden natur-
räumlichen Veränderungen. Sie bildet aber auch 
das Grundgerüst unserer historischen Kulturland-
schaften, deren Entstehung hier kurz vorgestellt 
werden soll: 

In der Elster-Kaltzeit vor 400.000 bis 325.000 Jah-
ren war Schleswig-Holstein vollständig von Glet-
schern bedeckt. Es erfolgt die Anlage des glazialen 
Untergrundes mit teilweise tief eingeschnittenen 
Rinnen. In der Holstein-Warmzeit vor 325.000 bis 
310.000 Jahren sind die tiefer liegenden Teile des 
Landes vom Meer überflutet. In der Saale-Kaltzeit 
vor 310.000 bis 128.000 ist das Land mehrfach voll-
ständig von Eis bedeckt. Der Meeresspiegel lag tie-
fer als heute. In der Eem-Warmzeit, vor 128.000 bis 
115.000 Jahren, sind Teile Schleswig-Holsteins er-
neut vom Meer überflutet. Hier geben Paläoböden 
Aufschluss über die Umweltbedingungen zur Zeit 
des Neandertalers. Die Weichsel-Kaltzeit vor 
115.000 bis 11.500 Jahren beinhaltet neben den 
Kälteeinbrüchen auch Erwärmungsphasen. Im Spät-
glazial kommt es zur Entfaltung von Eiszeitjägerkul-
turen, namentlich der Hamburger und der Ahrens-
burger Kultur. Zu dieser Zeit war das heutige Nord-
seebecken eine Tiefebene mit eiszeitlicher Tundren-
landschaft. Im Ostseebecken bestand der Baltische 
Eisstausee. Im Übergang zum Holozän, der geologi-
schen Jetzt-Zeit, kommt es ab 14.500 vor heute zu 
einer Schwankungen unterliegenden Klimaerwär-
mung. Zunächst entsteht eine Steppen-Tundra-Ve-
getation. In der sich daran anschließenden Wärme-
phase (Allerød) entwickelt sich zeitlich befristet eine 
erste Waldvegetation, deren Ausbreitung in der sich 
anschließenden Kältephase (Jüngere Dryas) zum 
Erliegen kommt, bevor vor rund 11.500 Jahren un-
sere heutige Warmzeit, das Holozän einsetzt. 

Im Holozän entstehen unsere Marschen, Moore und 
Auen sowie die Nord- und Ostsee in ihrer heutigen 
Form. Mit dem Abtauen der Eispanzer kommt es im 
Bereich der Nordsee zu einem Meeresspiegelan-
stieg, der im dritten Jahrtausend vor Christus die 
Altmoränenlandschaft der Hohen Geest sowie die 
damit verbundenen Niederungsgebiete erreicht. Im 
Bereich der heutigen Ostsee entsteht mit dem Yol-
dia-Meer die Ur-Ostsee, die in Mittelschweden eine 
schmale Verbindung zur Nordsee hatte. Diese Ver-

bindung wird durch die isostatische Hebung Skandi-
naviens unterbrochen und ab rund 10.000 vor Chris-
tus entsteht der Ancylus-See. Im Bereich der heuti-
gen Ostseeküste ist in dieser Zeit mit einer sich 
stark wandelnden, aus vielen kleinen Inseln und 
Meeresarmen bestehenden Landschaft zu rechnen. 
Die damaligen Wildbeutergesellschaften müssen 
sich immer wieder an die sich entwickelnden unter-
schiedlichen Waldtypen sowie entstehenden mari-
nen Habitate anpassen. Etwa 5000 Jahre vor Chris-
tus kommt es zu einem neuen Trend. Jäger, Fischer 
und Sammler werden langsam zu Bauern und Hir-
ten. Dieser Prozess, der auch als „neolithische Re-
volution“ bezeichnet wird, wird zu dem unsere Land-
schaft bis heute prägenden Faktor. Von der Jung-
steinzeit an nahm der Einfluss des Menschen über 
die Bronze- und Eisenzeit zu. Gegen Ende der sich 
daran anschließenden Völkerwanderungszeit 
kommt es zu einem Bevölkerungsrückgang und das 
Gebiet des heutigen Schleswig-Holsteins war kaum 
besiedelt. Es kommt zu einer Ausdehnung des Wal-
des, bevor sich im Mittelalter die Siedlungsgebiete 
erneut ausdehnen und die Wälder zurückdrängen. 
Die Diversität an Landschaftsformen und die Bio-
diversität nimmt durch die mittelalterliche Landwirt-
schaft zu. Mit der neuzeitlichen Landwirtschaft und 
den hiermit verbundenen Innovationen wird unsere 
Landschaft mit einer nie zuvor dagewesenen Inten-
sität durch den Menschen verändert. Den derzeiti-
gen Schlusspunkt bildet der Ausbau der erneuerba-
ren Energien, deren Einfluss auf die historischen 
Kulturlandschaften noch nicht absehbar ist. 

In der Zeit um Christi Geburt bis ins späte Mittelalter 
entwickelt sich eine aus heutiger Sicht sehr exten-
sive Form der landwirtschaftlichen Nutzung (z.B. All-
menden und Hudewälder), deren Jahrhunderte 
währende Form zu einer Biotopkontinuität und -
komplexität führt, sodass sich viele Tier- und Pflan-
zenarten dem anpassen können. An der Westküste 
und in den Marschen lernen die Menschen mit dem 
Einfluss der Nordsee zu leben, indem sie Landge-
winnung durch Deichbau und Entwässerung von 
Wiesen und Weiden (Beete und Grüppen) betreiben 
und auf höher gelegenen Bereichen siedeln (Warf-
ten). Die gesellschaftlichen Strömungen etwa im 18. 
Jahrhundert (Entstehung von Guts- und Domänen-
landschaften) führen insbesondere im östlichen Teil 
von Schleswig-Holstein zu kleinstrukturierter Parzel-
lierung von landwirtschaftlichen Flächen durch 
Knicks, die einerseits Eigentumsflächen voneinan-
der abgrenzen und gleichzeitig die Böden vor Win-
derosion schützen. Mit Beginn der Industrialisierung 
setzt ein Wandel in der Landbewirtschaftung ein. 
Um dem ansteigenden Bevölkerungswachstum ge-
recht zu werden, werden immer mehr Flächen land-
wirtschaftlich genutzt, die Bewirtschaftungspraktiken 
intensiviert und Kleinstrukturen vielfach aufgehoben. 
Ab den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
wird die Nutzung der Landschaft durch den Men-
schen im Zuge von technischen Innovationen der 
Agrarindustrie stark intensiviert, sodass die auf die 
vormals jahrhundertelange Landnutzung ange-
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passte Flora und Fauna zunehmend weniger Le-
bensraum findet. Um diese zurückgedrängten Arten 
zu schützen, kommt dem Erhalt von Elementen der 
historischen Kulturlandschaften eine hohe Bedeu-
tung zu. 

1.11.2 Methodik zur Ermittlung der Histori-
schen Kulturlandschaften 

Historische Kulturlandschaften 

In der Hauptkarte 2 werden zwei Typen von Histori-
schen Kulturlandschaften von besonderer Bedeu-
tung dargestellt, die im Zuge der Fortschreibung des 
Landschaftsrahmenplanes von der Oberen Natur-
schutzbehörde auf der Grundlage eigener natur-
schutzfachlicher Daten und mit Hilfe geographischer 
Informationssysteme (GIS) ermittelt wurden. Die 
Methodik zur Ermittlung der beiden Kulturland-
schaftstypen wird im Folgenden beschrieben. Bei 
den hier abgegrenzten und dargestellten Histori-
schen Kulturlandschaftstypen handelt es sich um 
Knicklandschaften sowie um Grünland mit histori-
schen Beet- und Grüppenstrukturen. 
Historische Knicklandschaften 

Zunächst wurde die Dichte linienhafter Gehölze im 
1*1 Kilometer Gitternetz ermittelt. Im zweiten Schritt 
erfolgte die Ermittlung von Verdichtungsräumen. 
Ausgehend von Gebieten von mindestens 600 Hek-
tar Größe, in denen mindestens 100 Hektar eine 
Dichte linienhafter Gehölzstrukturen von 120 Meter 
pro Hektar aufweisen und die übrige Dichte mindes-
tens 80 Meter pro Hektar beträgt, wurden Prüfge-
biete ausgewählt. In einem weiteren Schritt wurden 
auch Gebiete (ab 100 Hektar) in denen die Dichte li-
nearer Gehölzstrukturen 120 Meter pro Hektar be-
trägt in die Prüfkulisse einbezogen. 

Die oben genannten Gebiete wurden dann mit Kar-
ten der Königlich Preußischen Landesaufnahme 
(1877/1880) auf die zeitliche Kontinuität der Struktu-
ren abgeglichen. Wenn Ausstattung und Anordnung 
der linienhaften Gehölzstrukturen dem Stand der 
Königlich Preußischen Landesaufnahme (weitge-
hend) entsprachen, wurde das Gebiet als Histori-
sche Knicklandschaft in die Darstellung mit aufge-
nommen. Die Abgrenzung der Gebiete erfolgte an-
hand der Topographischen Karte 1: 25.000 (TK 25) 
und einem Abgleich mit dem Luftbild. Da es sich um 
Knicklandschaften handelt, können Siedlungsstruk-
turen oder auch andere Landnutzungstypen in den 
Gebieten enthalten sein. 

Weiterhin wurden Meldungen der Unteren Natur-
schutzbehörden zum Abgleich herangezogen. Auch 
die Darstellung historischer Knicks aus der Biotop-
kartierung (Landschaftsprogramm 1999) wurde 
diesbezüglich überprüft. 

                                                           
1 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und Ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein: 

Zur Qualität der Knicks im Einzelnen kann keine An-
gabe gemacht werden, da diese im Rahmen der 
Untersuchung nicht überprüft werden konnte. 

Insgesamt werden Historische Knicklandschaften ab 
100 Hektar Größe dargestellt. Kleinere Gebiete mit 
historischer Kontinuität werden in diesem Rahmen 
nicht dargestellt. Auch diese sind jedoch im Hinblick 
auf den Schutz von historischen Kulturlandschaften 
und die Charakteristik einer Landschaft von Bedeu-
tung und sollen auf örtlicher Ebene der Landschafts-
planung berücksichtigt werden. 

Grünland mit historischen Beet- und Grüppen-
strukturen 

Auf Grundlage der Digitalen Orthophotos und des 
Digitalen Geländemodells wurden zunächst Grüp-
penstrukturen erfasst. Wenn sich die daraus resul-
tierenden Gebiete innerhalb des ATKIS-Grünlandes 
(2012) oder Flächen aus dem Feldblockkataster mit 
einem Grünlandanteil über 90 Prozent befanden, 
wurden Flächen ab einer Größe von 100 Hektar 
ausgewählt. Flächen in einer Entfernung von bis 50 
Meter wurden aggregiert. Der dadurch entstande-
nen Kulisse an Beet- und Grüppenstrukturen wurde 
mit Hilfe der Karten der Königlich Preußischen Lan-
desaufnahme (1877/1880) ein historischer Wert zu-
geordnet. Gebiete mit hoher Übereinstimmung stel-
len die Kulisse der historischen Beet- und Grüppen-
strukturen dar. Über die Qualität des Grünlandes 
kann keine genauere Angabe gemacht werden, da 
die einzelnen Flächen nicht vor Ort überprüft wer-
den konnten. 

1.11.3 Methodik zur Ermittlung der Struktur-
reichen Agrarlandschaften 

In der Abbildung 23: Strukturreiche Agrarlandschaft 
(siehe Kapitel 2.1.8.3: Strukturreiche Agrarland-
schaften im Hauptteil) werden die Strukturreichen 
Agrarlandschaften dargestellt, die im Zuge der Fort-
schreibung des Landschaftsrahmenplanes von der 
Oberen Naturschutzbehörde auf der Grundlage ei-
gener naturschutzfachlicher Daten und ausgewähl-
ter Daten des Landwirtschaftlichen Flächenkatas-
ters (LFK) mit Hilfe geographischer Informationssys-
teme (GIS) ermittelt wurden. Eigene Erhebungen im 
Gelände wurden dabei nicht durchgeführt. Die Me-
thode zur Ermittlung der Strukturreichen Agrarland-
schaften wird im Folgenden beschrieben. 

Flächenkulisse und betrachtete Elemente 

Zur Bestimmung des Strukturreichtums der  Agrar-
landschaft Schleswig-Holsteins wurden zunächst 
alle Flächen aus dem Landwirtschaftlichen Flächen-
kataster (LFK)1 zu einer Fläche zusammengefasst. 
Die betrachtete Flächenkulisse umfasst damit die 

LFK Landwirtschaftliches Flächenkataster, September 
2016 

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/01%2520Hauptkarten%2520PR%2520II/Hauptkarte_IIb.pdf
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gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche Schles-
wig-Holsteins.  
Die Elemente, die zur Ermittlung des Strukturreich-
tums in der Agrarlandschaft herangezogen wurden, 
lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: 

• Dauergrünland: Dieses Element wurde für 
sich betrachtet, da davon ausgegangen 
werden kann, dass Dauergrünlandflächen 
in Schleswig-Holstein per se als struktur-
reich anzusprechen sind. In einem späte-
ren Schritt wurde allerdings hinsichtlich 
dieser Grundthese eine naturräumliche Dif-
ferenzierung   vorgenommen (siehe unten). 

• Naturnahe Landschaftselemente: Hier wur-
den zum einen die Landschaftselemente 
des LFK abzüglich Grabenstrukturen her-
angezogen. Weitere Elemente sind Bio-
tope, Gewässer und Waldflächen (jeweils 
mit Flächengrößen größer als einen Hek-
tar). Diese vier Elemente wurden zusam-
mengefasst und parallel zum Dauergrün-
land betrachtet. 

Für die Ermittlung des Strukturreichtums der Agrar-
landschaft Schleswig-Holsteins wurden ausschließ-
lich die Elemente betrachtet, die sich innerhalb der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden. 
Dadurch sollte eine Verfälschung durch Umge-
bungseinflüsse vermieden und eine Annäherung an 
die Methodik des so genannten High-Nature-Value-
Farmland-Monitorings erreicht werden. 

Vorgehen 

Die Berechnungen wurden mit Hilfe der Programme 
„R“2 und „ArcGis“3 durchgeführt.  
In einem ersten Schritt wurden die Kulisse sowie die 
beiden oben genannten Elementkategorien mit ei-
nem 50 x 50 Meter Gitternetz gerastert. Für die 
erste Elementkategorie, das Dauergrünland, wurde 
anschließend eine 0/1-Codierung pro Rasterzelle 
erzeugt, die angibt, ob in einer Rasterzelle Dauer-
grünland enthalten ist oder nicht. Auf das Raster 
wurde anschließend die Moving-Window-Methode 
nach KIESEL und LUTZE (2004)4 angewendet. 
Diese Methode ist geeignet, um räumlich verteilte 
Strukturen durch Regionalisierung und Zonierung zu 
einem zusammenhängenden Gebiet zu aggregie-
ren. Dabei wird für jede Rasterzelle mittels einer 
Funktion ein neuer Wert bestimmt, der sich aus den 
Werten der umgebenden Rasterzellen in einem vor-
gegebenen Radius ergibt. Hier wurde als Funktion 

                                                           
2 R Core Team: „A Language and Environment for Statisti-
cal Computing“, R Foundation for Statistical Computing, 
2016 
3 ESRI ArcGIS 10.1 

die Berechnung des Mittelwertes gewählt, bei der 
die Werte der Rasterzellen innerhalb des Radius 
addiert und durch die Anzahl der Rasterzellen divi-
diert werden. Als Radius wurde nach fachlicher 
Überlegung für beide Elementkategorien 1.000 Me-
ter gewählt. 

Das Ergebnis für das Dauergrünland zeigte darauf-
hin Räume mit unterschiedlichen Konzentrationen 
an Dauergrünland. Durch die Festlegung eines 
Schwellenwertes für die Rasterzellen wurden die re-
levanten Räume selektiert.  

Für jedes Element der zweiten Elementkategorie 
wurde in einem ersten Schritt ebenfalls eine Raste-
rung mit einem 50 x 50 Meter Gitternetz durchge-
führt. Anschließend wurden die Raster dieser Ele-
mente addiert, das heißt es wurden die Werte der 
lagegleichen Rasterzellen addiert. Zusätzlich wur-
den die Werte der Rasterzellen normiert, indem 
diese durch die Anzahl der Elemente dieser Katego-
rie dividiert wurden. Anschließend wurde auch hier 
nach der Moving-Window-Methode verfahren und 
durch die Wahl eines Schwellenwertes relevante 
Räume selektiert. 
Die Ergebnisse der beiden Elementkategorien wur-
den durch Vereinigung der selektierten Räume zu-
sammengefügt. Die als Gesamtergebnisse vorlie-
genden Raster wurden anschließend in Shapefiles 
umgewandelt, um eine weitere Bearbeitung per Ar-
cGIS zu ermöglichen.  

Für die weitere Bearbeitung in ArcGIS lagen somit 
zwei Grundshapes, eines zum Dauergrünland und 
eines zu den naturnahen Landschaftselementen, 
vor. Aus fachlichen Gründen wurde die Entschei-
dung getroffen, das Dauergrünland im Westen von 
Schleswig-Holstein bei der weiteren Bearbeitung 
anders zu behandeln als das Dauergrünland im öst-
lichen Teil. Aus diesem Grund wurde das Dauer-
grünland-Shape in West und Ost unterteilt. Als 
Grenze wurde hierbei der Grenzverlauf der biogeo-
graphischen Regionen (atlantisch/kontinental) ver-
wendet. 
Bei den nun drei vorliegenden Shapes (Dauergrün-
land West, Dauergrünland Ost und naturnahe Land-
schaftselemente Elemente) wurden Flächen, die 
kleiner als 25 Hektar sind, entfernt. Des Weiteren 
wurden Lochflächen mit einer Größe von fünf Hek-
tar ebenfalls entfernt. Anschließend fand eine Ag-
gregation innerhalb von 100 Metern statt. 
Für den westlichen Teil von Schleswig-Holstein wur-
den nun die Dauergrünlandflächen selektiert, die 
sich entweder mit vorhandenen Natura 2000-Gebie-
ten (FFH- und Vogelschutzgebiete), mit Wiesenvo-
gelbrutgebieten, mit Wertgrünland oder mit ge-
grüpptem Grünland überschneiden. Anschließend 

4 Kiesel, J. und Lutze, G.: „Einsatz der Moving-Window-
Technologie bei der GIS-gestützten Landschaftsanalyse – 
ein skalierbarer Regionalisierungsansatz“, erschienen in 
der IÖR-Schrift 43, 2004 
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wurden erneut Flächen kleiner 25 Hektar gelöscht. 
Für den östlichen Teil von Schleswig Holstein wur-
den Dauergrünlandflächen selektiert, die eine Min-
destflächengröße ab 200 Hektar aufweisen. 
Anschließend wurden die Shapes zu den Dauer-
grünlandflächen mit dem Shape der naturnahen 
Landschaftselemente  zusammengeführt. Daraufhin 
wurden die Flächen, die sich innerhalb von Natur-
schutzgebieten oder Vorranggebieten für die Wind-
kraft (gemäß des Standes zum Zeitpunkt der Bear-
beitung) befinden, abgezogen. 
Abschließend wurden die Flächen selektiert, die 
mindestens 200 Hektar groß sind und Lochflächen 
von zehn Hektar wurden entfernt. 
Die Darstellungsweise der offenen Schraffur dieses 
Ergebnisses soll verdeutlichen, dass es sich um 
Räume handelt und nicht um flächenscharfe Ab-
grenzungen. 

1.11.4 Historische Kulturlandschaftsaus-
schnitte und Kulturlandschaftsele-
mente 

Historische Kulturlandschaftselemente sind im Pla-
nungsraum bislang nur in Ansätzen systematisch 
flächendeckend erfasst und im Hinblick auf die Ab-
grenzung und Darstellung von Historischen Kultur-
landschaften bewertet worden, sodass es sich bei 
den in der Hauptkarte 2 dargestellten Historischen 
Kulturlandschaften nur um die Gebiete handelt, die 
auf der Grundlage eigener naturschutzfachlicher 
Daten ermittelt werden konnten und die aufgrund ih-
rer Flächenausdehnung als solche von überörtlicher 
Bedeutung eingestuft wurden.  
Darüber hinaus gibt es weitere Historische Kultur-
landschaftsausschnitte und Kulturlandschaftsele-
mente, die im Folgenden in Form einer nicht ab-
schließenden Auflistung aufgeführt sind. Ausführun-
gen speziell zu Bau-, Grün- und Bodendenkmälern 
sowie Denkmalbereichen als Elementen der Histori-
schen Kulturlandschaft finden sich zudem auch in 
Band 1, Kapitel 2.1.8.2: Historische Kulturland-
schaftselemente. 

Kreis Rendsburg-Eckernförde   

Hohe Geest 

• Eider-Treene-Sorge-Niederung: 
o durch großflächige Moorgebiete 

und Grünländereien geprägte 
Landschaft. 

• Landschaft um Hanerau Hademarschen 
(zwischen Thaden, Steenfeld): 

o Knicklandschaft, die in der Verbin-
dung mit dem Verlauf des Nord-
Ostsee-Kanals und den Niede-

rungslandschaften durch weiträu-
mige Blickbeziehungen geprägt 
ist.  

o Bauerndörfer in der vielfältig land- 
und forstwirtschaftlich genutzten 
Landschaft bilden einen Kontrast 
zum Kanal als Wasserstraße mit 
überregionaler Bedeutung.  

o zahlreiche historische Zeugnisse 
aus der Zeit des Baus des Nord- 
Ostsee-Kanals 

Vorgeest 
• Landschaft zwischen Aukrug und Hohen-

westedt: 
o Grünlandniederungen, die Wald-

gebiete sowie die Fließ- und Still-
gewässer kennzeichnen die Land-
schaft der Hohen Geest (erlebbar 
durch Moränenkuppen des Boxbe-
rges) und 

o historische Wegeverbindungen 
und Museumseinrichtungen wie 
das „Ole Hus“. 

Hügelland 

• Hüttener Berge zwischen Holzbunge und 
Fellhorst: 

o Knicklandschaft ist durch Morä-
nenkuppen und weiträumige Grün-
landniederungen erlebbar. 

o Waldgebiete und die Seen glie-
dern weithin das Landschaftsbild, 
das durch eine Nutzung kleiner 
Flächen geprägt ist.  

o Historische Elemente wie die 
Stentenmühle, der nahe Ochsen-
weg als historische Wegeverbin-
dung oder das Bismarckdenkmal 
auf dem Aschberg. 

• Schwansen zwischen Bienebek und 
Büstorf: 

o Gutslandschaft mit eingestreuten 
Dörfern und Gutshöfen mit histori-
scher Bausubstanz wie Sieseby 
und den Gütern Bienebek, Stubbe 
und Bustorf in Verbindung mit der 

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/01%2520Hauptkarten%2520PR%2520II/Hauptkarte_IIb.pdf
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Schlei und den gewässertypi-
schen Nutzungen.  

• Ostseeküste zwischen Hemmelmark und 
Langholz: 

o Alte Eichen entlang der Landes-
straße und Landarbeiterhäuser als 
Symbole einer bereits lang genutz-
ten Kulturlandschaft, 

o alte, alleengesäumte Wege liegen 
zwischen Landesstraße und Ost-
seeküste. 

o Gutsanlagen mit Herrenhäusern 
und großen Scheunen.  

o In der Kulturlandschaft verbindet 
sich die traditionelle Bausubstanz 
mit den teilweise langjährigen Frei-
zeiteinrichtungen an der Ostsee. 

• Eider und NOK zwischen Kluvensieck und 
Schinkel: 

o Reste der alten Eider, auch mit 
den Resten der menschlichen Ge-
staltung und Baukunst als alter Ei-
derkanal bei Kluvensieck und 
Rathmansdorf.  

o Weitläufige Gutslandschaft mit 
großem Bestand alter Bäume und 
Wege, Gutshöfe und Landarbeiter-
häuser. 

• Landschaft um Langwedel, Warder und 
dem Westensee: 

o Weidelandschaften, Seen, Wälder 
Knicks, alter Baumbestand sowie 
Flächen der Eigenentwicklung aus 
dem Kiesabbau. 

o Bestand an Weißstörchen ist ein 
Aspekt, der historische Kulturland-
schaft mit dem Artenschutz verbin-
det und 

o historische Bausubstanz der Bau-
erndörfer mit dem Dorfmuseum in 
Langwedel und den alten Haus-
tierrassen in Warder. 

• Eidertal zwischen Schmalstede und 
Molfsee: 

o Niederungen mit umfangreichen 
Komplexen an Grünland und 

Feuchtgebieten und standortan-
gepasster Wirtschaftsweise als 
großräumige Weidelandschaft.  

o Zeugnisse der langjährigen Nut-
zung der Landschaft (Blaue Brü-
cke, historische Viehtränken). 

• Westufer des Bothkamper Sees mit Tal-
raum der Drögen Eider und Abschnitte der 
Eider: 

o Hänge mit Dauergrünland und ein-
zelnen Gehölzen werden extensiv 
und großräumig beweidet und sind 
für die althergebrachte Nutzung 
ufernaher Niederungen und 
Hänge repräsentativ und  

o alte Bauernstellen und Baumbe-
stand in den Bauerndörfern Bis-
see, Groß Buchwald und Brügge. 

• Landschaft um Felm: 
o alte Eichenbestände im Däni-

schen Wohld an den Straßen und 
auf den Knicks. 

Kreis Plön 

Hügelland 

• Östliches Hügelland: 
o Gut Kletkamp 
o Gut Lammershagen 
o Gut Rixdorf 
o Gut Panker 
o Gut Helmstorf und Wetterade 
o Gut Lehmkuhlen 
o Gut Nehmten 
o Gut Perdöl 
o Gut Bothkamp 

• Probstei: 
o Rundlingsdörfer slawischen Ur-

sprungs (Klösterliche Bauernland-
schaft) 

o Salzwiesenniederung nördlich von 
Schönberg: Hoher grundwasser-
naher Grünlandanteil mit ausge-
prägtem Grabensystem. 
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Stadt Kiel 

Hügelland 

• Bereich zwischen Eidertal und Wellsee: 
o Knicks,  
o Niederungsbereiche,  
o Gewässer konnten wie auch geo-

morphologische Strukturen und 
Landschaftsnutzungen erhalten 
werden.  

Stadt Neumünster 

Vorgeest 

• Historischer Stadtbereich: 
o Kleinflecken, Angerfläche be-

grenzt von der Schleusau und 
dem Mühlenteich, im Süden be-
grenzt durch die, auf dem höher 
gelegenen Kirchhof mit Linden-
kranz errichtete, Vicelinkirche so-
wie den Pastoratshäusern mit den 
Pastoratsgärten, mit Mühlenbrü-
cke und Brücke über die Schwale 
Mühlenhof.  

o Großflecken mit Kieler Brücke als 
langgestreckter Marktplatz, als 
schon mittelalterlicher Kreuzungs-
punkt der Verkehrswege. 

o Margaretenschanze am Einfelder 
See, Eichenbestandener Ringwall 
des 9. Jahrhunderts, errichtet als 
Burganlage der Sachsen im Na-
turschutzgebiet „Westufer des 
Einfelder See“. 

o Wittorfer Burg mit Grabungs-
schutzgebiet Grothenkamp am 
Zusammenlauf der Schwale und 
Stör.  

o Caspar-von-Saldern Haus, Haart 
28 bis 32 mit zeitgenössischer 
Parkanlag mit historischer Lin-
denallee und der Saggau´schen 
Kaserne.  

o Villa Sager mit Torhäusern und 
Gartenanlage sowie Gartenmau-
ern von Architekt Ernst Prinz.  

o Volkshaus Tungendorf mit Ge-
denkmal 1. Weltkrieg und Garten- 
Parkanlage mit  

o Lindenalleekranz von Architekt 
Ernst Prinz. 

o Wasserturm, Wasserwerk mit 600 
Meter langer, ortsbildprägender 
Kastanienallee.  

• Siedlungen und Verkehrsbauten: 
o Unternehmerstraßen mit Villenbe-

bauung Marienstraße und Villen-
bebauung in rotem Backstein 
Hebbelstraße, Villenbebauung 
Mühlenhof mit Villengärten, Ein-
friedungen und Straßenraum mit 
Alleebäumen, Straßenraum 
Franz-Rohwer-Straße, Villenbe-
bauung Carlstraße mit Villengär-
ten.  

o Alte Gartenstadt -  erste Garten-
stadtanlage in Schleswig-Holstein 
mit ortsbildprägender Mehlbee-
renallee Rintelenstraße.  

o Chaussee Kiel – Altona mit Allee-
bäumen, Störbrücke, Meilenstei-
nen und Straßenwärterhäusern. 
Erste Kunststraße in Schleswig-
Holstein mit Knotenpunkt am „Fle-
cken“ Neumünster.  

o Zentraler Eisenbahn-Kreuzungs-
punkt (Kiel-Altona, Heide-Rends-
burg, Ascheberg, Segeberg) mit 
an der Brückenstraße gelegener 
Bahnbetriebswerkstätte mit 
Ringlokschuppen, Brückendreh-
scheibe, Werkstatt- und Verwal-
tungsgebäude Lokleitungsge-
bäude, Kohlenbansen, Bahn-
schuppen, Gleisanlagen und Be-
triebstechnik sowie dem Eisen-
bahnausbesserungswerk an der 
Kieler Straße (Chaussee Kiel-Al-
tona) und dem Südbahnhof an der 
Altonaer Straße (Chaussee Kiel-
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Altona). Erste Eisenbahntrasse in 
Schleswig-Holstein. 

• Garten-/Parkanlagen: 

o Stadtpark, städtische Anlagen, 
Friedenshain, Sportanlagen Geer-
dstraße mit  

o Lindenallee, Straßenraum Färber-
straße mit rot-blühender Kasta-
nien- und Linden-Allee, Jugend-
spielplatz und Villenbebauung 
Carlstraße mit Villengärten  

o Innerstädtischer Grünzug entlang 
der Schwale, Mühlenteich, Klos-
terinsel, Rencks-Park mit Renck-
sallee, Selcks-Park, Villengarten 
der Villa Ströhmer nach der Gar-
tenplanung von Harry Masz mit 
Lindenallee, Kastanienallee und 
riesiger Blutbuche sowie riesige 
Hängebuchengruppe, Brachenfel-
der Straße 69-71  

o Nord- und Südfriedhof an der Plö-
ner Straße. 

 

2. Böden und Bodenfunktio-
nen 

2.1 Böden 
Böden der Ostseeküste 

Die Böden der Ostseeküste gliedern sich in die Bö-
den der Steilküsten mit Pararendzinen und Regoso-
len, in die Böden der Strände und Strandwälle mit 
den Bodentypen Strand, Gley und Regosol, in die 
Böden der Stranddünen mit Regosolen, Pararendzi-
nen und Lockersyrosemen sowie in die Bereiche 
vom Meer abgeschnittener Buchten und Lagunen 
mit Niedermooren und Gleyen. Ältere Strandwälle, 
die zum Teil überdünt sind, können auch weiter ent-
wickelte Böden (Podsole) tragen. 

Böden der Jungmoränenlandschaften 

Das Bodeninventar der Jungmoränenlandschaften 
wird in den lehmigen Bereichen der Grundmoränen 
von Parabraunerden und Pseudogleyen aus Ge-
schiebelehm/-mergel dominiert. Typische Begleiter 
dieser Leitbodentypen sind Kolluvisole, Gleye und 
Niedermoore in den Senken sowie Braunerden in 
den sandigeren Partien. Die zuerst eisfrei geworde-
nen Bereiche im Westen der Jungmoränenland-

schaften weisen häufig durch periglaziale Umlage-
rungen entstandene sandig-lehmige Decken auf. 
Hier nehmen Parabraunerden und Braunerden ge-
genüber den Pseudogleyen mehr Raum ein als in 
der jüngeren Jungmoränenlandschaft. In den glazial 
angelegten Gletscherschürfbecken dominieren bei 
gering ausgebildetem Relief Pseudogleye, bei gerin-
gem Grundwasserflurabstand auch Gleye. Seltener 
sind Parabraunerden und Braunerden in Be-
ckensedimenten ausgebildet. Sandige Eisrandlagen 
und Binnensander werden in der Regel von Braun-
erden, seltener von Podsolen dominiert. Auf den 
selten auftretenden Flugsanddecken und Dünen 
hingegen finden sich verbreitet Podsole, bei jünge-
ren Bildungen auch Regosole bzw. Regosole über 
Podsolen als Zeichen mehrphasiger Flugsandsedi-
mentation.  

Größere und kleinere Niederungen werden meist 
von Niedermooren eingenommen, auf denen selten 
Hochmoore aufgewachsen sind. In Flusstälern und 
Auen treten verbreitet Vega-Gleye aus Auensedi-
menten hinzu. Trocken gefallene oder entwässerte 
Seen werden ebenfalls von Gleyen dominiert, die 
hier in Seesedimenten (Mudden) ausgebildet sind. 
Stoffverlagerungen in der Landschaft erfolgen im 
Wesentlichen durch Erosion an Hängen. In der 
Folge kommt es am Ober- und Mittelhang zur Aus-
bildung von verkürzten Bodenprofilen (Pararendzi-
nen, Rumpf-Parabraunerden), am Unterhang und 
Hangfuß kommt es hingegen zur Anreicherung von 
humosem Bodenmaterial und der Ausbildung von 
Kolluvisolen. Daneben dominiert im Jungmoränen-
gebiet die Verlagerung von gelöstem Kalk mit dem 
Sickerwasserstrom, dem Zwischenabfluss und dem 
Grundwasserfluss in die grundwasserbeeinflussten 
Senken. Bodenkundlich schlägt sich dies in der 
Ausbildung von Kalkgleyen und Kalkniedermooren 
nieder. Die Böden des Jungmoränengebietes zeich-
nen sich insgesamt durch eine hohe Nährstoffver-
fügbarkeit und Wasserhaltekraft aus und gehören 
daher überwiegend zu den fruchtbareren Standor-
ten Schleswig-Holsteins. 

Böden der Vorgeest 

Die Vorgeest bildet den westlichen Anschluss an 
das Jungmoränengebiet. Ihr Bodeninventar wird von 
Podsolen und bei geringem Grundwasserflurab-
stand auch von Gleyen aus Sander- oder Flugsand 
dominiert. In trockenen Lagen können bei silikatrei-
cheren und/oder lehmigeren Sanden auch Brauner-
den ausgebildet sein. In den Niederungen treten 
Nieder- und Hochmoore sowie in den Auen auch 
Vega-Gleye aus Auensedimenten hinzu. Dünen, die 
hier häufig begleitend zu Fluss- und Bachläufen vor-
kommen, werden von Podsolen und Regosolen do-
miniert. Stoffverlagerungen treten in der Vorgeest 
besonders häufig in Form von Flugsandverwehun-
gen auf. Dies äußert sich im Bodeninventar mit der 
Ausbildung von Kolluvisolen aus vom Wind verla-
gertem, humosem Bodenmaterial und in der mehr-
phasigen Sedimentation und Bodenbildung in den 
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Dünen. Daneben dominiert die Verlagerung von ge-
löstem Eisen mit dem Sickerwasserstrom, dem Zwi-
schenabfluss und dem Grundwasserfluss in die 
grundwasserbeeinflussten Senken. Dies führt zur 
Ausbildung von Brauneisengleyen, die von Rasenei-
sensteinbänken geprägt sein können. Insgesamt 
gehören die Böden der Vorgeest aufgrund ihrer ge-
ringen Nährstoffverfügbarkeit und ihres geringen 
Wasserhaltvermögens zu den weniger fruchtbaren 
Böden in Schleswig-Holstein. 

Böden der Altmoränenlandschaften  

Die Böden der Altmoränenlandschaften weisen ein 
breites Spektrum von Bodentypen auf, das in den 
lehmigen Bereichen von Pseudogleyen mit Über-
gängen zu Braunerden und Parabraunerden sowie 
in den sandigen Bereichen von Braunerden und Po-
dsolen bestimmt wird. Die Ausgangsgesteine der 
Bodenbildung sind häufig periglaziale Bildungen 
(Geschiebedecksande, kaltzeitliche Fließerden, Tal- 
und Flugsande), Schmelzwassersande, Geschiebe-
lehm/-mergel und seltener Beckensedimente. Die 
Niederungen werden von Nieder- und Hochmooren, 
in Auenlagen auch von Gleyen und Vega-Gleyen 
eingenommen. Kolluvisole aus am Hang erodiertem 
oder vom Wind transportiertem humosem Material 
treten ebenfalls verbreitet, aber meist nur kleinräu-
mig auf. Neben den kolluvialen Umlagerungen 
kommt es wie in der Vorgeest häufig zur Verlage-
rung von Eisen mit dem Sickerwasserstrom, dem 
Zwischenabfluss und dem Grundwasserfluss in die 
Senken. Brauneisengleye mit Raseneisenstein sind 
auch hier typische Zeugen dieser Stoffverlagerung. 
Insbesondere auf Durchragungen von Altmoränen 
innerhalb der Marsch-, Moor- oder Sandergebiete 
finden sich zudem stellenweise Plaggeneschen als 
Zeugen besonderer mittelalterlicher Landnutzung. 
Die Böden der Altmoränenlandschaften sind in der 
Regel nährstoffreicher und mit höherer Wasserhal-
tekraft ausgestattet als die Böden der Vorgeest. Ge-
genüber den Böden der Jungmoränenlandschaften 
stehen sie aber in der Fruchtbarkeit meist deutlich 
zurück. 

Böden der Marsch 

Im Planungsraum sind Marschböden nur an der Ei-
derniederung und an der Sorge südlich von Christia-
nsholm verbreitet. Die Vielfalt der Bodentypen reicht 
hier von Flusskalk- und Flusskleimarschen mit 
günstigem Bodengefüge über Dwog- und Knickmar-
schen mit ungünstigerem Bodengefüge bis zu den 
stark organischen und teilweise sulfatsauren Orga-
nomarschen und durchschlickten Mooren. Beson-
ders hervorzuheben sind die Dwogmarschen mit 
Humusdwog, die Zeugen der Mehrphasigkeit der 
Ablagerung von Marschensedimenten mit zwischen-
geschalteter Bodenbildung darstellen, und die Orga-
nomarschen mit Ausbildung von Maibolt als Produkt 
der Schwefeldynamik. Marschböden über fossilen 
Böden der Geest (zum Beispiel Podsolen) sind 
Zeugnisse des nacheiszeitlichen Meeresspiegelan-
stiegs und Sedimentationsgeschehens. Die Böden 

der Marsch sind im Planungsraum im Allgemeinen 
schluffig-tonig ausgebildet und weisen hohe Grund-
wasserstände auf. Sie werden daher überwiegend 
als Grünland genutzt und können als solche hoch-
produktiven Standorte darstellen. 

Bodenbelastung 

Hintergrundgehalte und Hintergrundwerte stoff-
lich gering belasteter Böden Schleswig-Hol-
steins 

Der Hintergrundgehalt ist derjenige Schadstoffge-
halt eines Bodens, der sich aus dem geogenen (na-
türlichen) Grundgehalt eines Bodens und der ubiqui-
tären Stoffverteilung als Folge diffuser Einträge zu-
sammensetzt. Die Hintergrundgehalte bilden die Ba-
sis für regionale Bewertungen des Bodenzustandes. 
Aus diesen repräsentativen Daten werden statisti-
sche Kennwerte, sogenannte Hintergrundwerte, für 
Böden in Schleswig-Holstein abgeleitet. Die Hinter-
grundwerte beruhen auf den gemessenen Hinter-
grundgehalten und bezeichnen unter Angabe der 
statistischen Kenngrößen und der Differenzierung 
hinsichtlich der Bodeneigenschaften und Standort-
verhältnisse sowie der Bezugsgrößen Nutzung und 
Gebietstyp, die repräsentativen Stoffkonzentratio-
nen in Böden. 

Für die nachfolgend genannten Stoffe liegen regio-
nalisierte Hintergrundwerte vor: 

• Arsen (As), Blei (Pb), Cadmium (Cd), 
Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), 
Quecksilber (Hg) und Zink (Zn); 

• polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK), Benzo(a)pyren (B(a)P), poly-
chlorierte Biphenyle (PCB 6) sowie poly-
chlorierte Dioxine und Furane 
(PCDD/PCDF). 

Die im Planungsraum vorkommenden Böden der 
Marsch weisen geogen bedingt landesweit die 
höchsten Gehalte an As, Cr und Ni auf. Die Gehalte 
einiger Schwermetalle wie beispielsweise Zn, Cr, Ni 
und Cd weisen eine deutliche Abhängigkeit zur Bo-
denart auf. Die Gehalte steigen, bedingt durch das 
unterschiedliche Sorptionsvermögen für Stoffe, mit 
abnehmender Korngröße der Bodenart an.  

Bei den untersuchten organischen Schadstoffen ist 
diese Abhängigkeit nicht so stark. Deutlich ausge-
prägt ist die hohe Affinität vieler untersuchter 
Schadstoffe zur organischen Substanz, sodass die 
Böden der An- und Niedermoore im betrachteten 
Planungsraum häufig die höchsten Schadstoffge-
halte aufweisen. Beim Vergleich der gewichtsbezo-
genen Stoffgehalte (mg/kg Trockenmasse) der lo-
cker gelagerten Torfe mit denen anderer Substrate 
ist eine Volumenbetrachtung bzw. eine Umrechnung 
mit der Trockenraumdichte notwendig, um wirksame 
Stofffrachten betrachten zu können. Böden unter 
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Grünland weisen höhere Gehalte der untersuchten 
Schadstoffe auf als Böden unter Acker. Der Grund 
hierfür liegt im regelmäßigen Pflügen der Böden un-
ter Acker und der damit verbundenen Durchmi-
schung der in die Böden eingetragenen Schad-
stofffracht über den gesamten Pflughorizont. Die 
Gehalte der Böden unter Wald liegen bei einigen 
Schadstoffen (Pb, Hg und PCDD/PCDF) oberhalb 
derjenigen in mineralischen Böden unter Grünland, 
bei den Schadstoffen As, Cr, Ni und Zn treten in den 
Böden unter Wald jedoch die niedrigsten Gehalte 
auf. Der weit überwiegende Anteil der beprobten 
Standorte weist Schadstoffgehalte unterhalb der 
Vorsorgewerte der BBodSchV als niedrigstem Beur-
teilungsmaßstab der BBodSchV auf. Diese Stand-
orte sind damit ohne Einschränkungen nutzbar. 

Gefährdete Böden 

Erosionsgefährdete Böden 

Als Bodenerosion wird der Abtrag von Bodenmate-
rial durch Wind oder Wasser bezeichnet. Dabei wird 
wertvoller humoser Oberboden abgetragen und die 
Wahrnehmung von Bodenfunktionen sowie die Bo-
denfruchtbarkeit werden beeinträchtigt. Der vorsor-
gende Bodenschutz hat die Vermeidung von Beein-
trächtigungen des Bodens und von schädlichen Bo-
denveränderungen durch Bodenerosion zur Auf-
gabe.  

Winderosion 

Böden, deren Oberboden erosionsanfällig, ausge-
trocknet und unbedeckt ist und denen ein Wind-
schutz, beispielsweise durch Landschaftselemente 
wie Knicks oder Baumgruppen, fehlt, sind beson-
ders durch Winderosion gefährdet. Dieses tritt be-
sonders auf bei 

• sandigen Geestböden und entwässerten 
Moorböden, 

• stabilen Ostwetterlagen und trockenen Stark-
winden in den Frühjahrsmonaten mit fehlen-
dem Niederschlag, 

• beschleunigter Austrocknung des unbedeck-
ten Bodens bei geringer Luftfeuchte und star-
ker Einstrahlung, 

• lockerem Bodengefüge und geringer Aggre-
gatstabilität auf bearbeiteten Flächen, 

• geringer Bodenbedeckung, zum Beispiel 
beim Anbau von Sommergetreide, Hack-
früchten und Mais mit spätem Saataufgang. 

Die Erosionsgefährdung durch Wind wird qualitativ 
in sechs Gefährdungsstufen, von „keine“ bis „sehr 
hoch“, klassifiziert (siehe Abbildung 3: Winderosi-
onsgefährdung). Sie kann beispielsweise durch eine 
entsprechende, möglichst ganzjährige Bodenbede-
ckung, die Kulturartenwahl und die Anbautechniken 
der Landwirtschaft, durch Maßnahmen zur Verbes-
serung der Bodenstruktur oder durch die Anlage 
von Windhindernissen, verringert werden. 

Wassererosion 

Bodenabtrag durch Wasser wird in Hanglagen 
durch oberflächlich abfließende Niederschläge und 
durch schmelzenden Schnee, insbesondere bei 
ackerbaulicher Nutzung bei gering bedecktem Bo-
den verursacht. Dabei sind schluffreiche, tonarme 
Böden mit wenig aggregiertem Oberboden erosi-
onsanfälliger als Böden aus groben Sanden, in de-
nen das Wasser besser und schneller versickern 
kann. Lange Hänge begünstigen die Erosion. Ne-
ben der Bodenerodierbarkeit und der Hangneigung 
beeinflusst die Intensität des Niederschlages das 
Ausmaß der Erosionsgefährdung am stärksten.  

Die Einstufung der Erosionsgefährdung durch Was-
ser erfolgt quantitativ anhand des potenziellen Bo-
denabtrages als Tonnen pro Hektar und Jahr in 
sechs Gefährdungsstufen (siehe Abbildung 4: Was-
sererosionsgefährdung). 

Die Erosionsgefährdung durch Wasser kann zum 
Beispiel durch eine Bodenbedeckung in nieder-
schlagsreichen Zeiten, die Kulturartenwahl und die 
Anbautechnik in der Landwirtschaft oder durch 
Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenstruktur 
verringert werden. 

Verdichtungsgefährdete Böden 

Als Bodenverdichtung wird die Abnahme des Poren-
volumens, der Porenkontinuität und des Luftvolu-
mens bezeichnet, die mit einer relativen Zunahme 
der Festsubstanz des Bodens und einer Änderung 
der Bodenstruktur einhergeht. Das Bodengefüge 
hängt von der räumlichen Anordnung der Bodenteil-
chen, einem System unterschiedlicher Porengrö-
ßen, ab und hat großen Einfluss auf die Bodenpro-
zesse. Unter optimalen Bedingungen sind die Poren 
im Boden so ausgebildet, dass für Pflanzen und Bo-
denlebewesen ausreichende Mengen an Wasser 
mit den darin gelösten Nährstoffen sowie an Boden-
luft zur Verfügung stehen. Das Bodengefüge be-
stimmt auch die Tragfähigkeit des Bodens. Jede 
mechanische Beanspruchung in Form einer Auflast 
führt zu einer Reduzierung der für die Wasser- und 
Luftversorgung optimalen Porengrößen. Bei einer 
relativ geringen Auflast stellt sich eine reversible 
(elastische) Verformung ein, die nach dem Beenden 
der Belastung wieder in den Ausgangszustand zu-
rückkehrt. Kommt es zu einer Belastung, die den 
Punkt der Eigenstabilität des Bodens, die Vorbelas-
tung, überschreitet, so zeigt sich eine plastische 
Verformung. Diese ist nicht reversibel und der Bo-
den kehrt nicht vollständig in den Ausgangszustand 
zurück. Somit kommt es vor allem beim Überschrei-
ten der Vorbelastung zu einer gegeneinander ge-
richteten Scherung und Einregelung der Bodenparti-
kel, wobei die feste Phase zu- sowie die flüssige 
und gasförmige Phase abnimmt und der Boden auf 
diese Weise verdichtet wird. In Abhängigkeit von 
der Korngrößenzusammensetzung und dem Was-
sergehalt reagieren die Böden unterschiedlich emp-
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findlich auf mechanische Beanspruchungen. Auf-
grund ihrer runden Kornstruktur sind die von Natur 
aus kompakter gelagerten Sande weniger verdich-
tungsempfindlich als Tone, Lehme und Schluffe. Mit 
zunehmendem Wassergehalt nimmt die Verdich-
tungsgefährdung der Böden in abnehmender Rei-
henfolge ihrer Korngröße von Sand zu Ton eben-
falls zu, da die Anziehungskräfte zwischen den Bo-
denteilen durch das Wasser vermindert werden. Als 
besonders schwerwiegend hat sich das Problem der 
Unterbodenverdichtung unterhalb der Pflugsohle auf 
landwirtschaftlichen Flächen gezeigt. Neben der 
verminderten Wasser- und Luftversorgung für Pflan-
zen und Mikroorganismen macht dabei auch ein er-
höhter Eindringwiderstand für die Pflanzenwurzeln 
eine Bewirtschaftung zunehmend problematischer. 
Im Gegensatz zu den Oberböden können in Unter-
böden die Gefügeschäden durch Bodenbearbeitung 
nur sehr schwer behoben werden. 

 

2.2 Bodenfunktionen 
Um den Schutz der natürlichen Funktionen und der 
Funktion „Standort für die landwirtschaftliche Nut-
zung“ in Planungs- und Zulassungsverfahren um-
setzen zu können, werden die natürlichen Boden-
funktionen in Teilfunktionen untergliedert und mit 
Kriterien, Methoden und Parametern zur Bewertung 
verbunden. Mit Blick auf die Ziele des vorsorgenden 
Bodenschutzes werden von diesen Teilfunktionen 
sechs Kennwerte von besonderer Bedeutung zur 
Charakterisierung der natürlichen Bodenfunktionen 
sowie die Nutzungsteilfunktion „Standort für die 
landwirtschaftliche Nutzung“ beschrieben und in Be-
wertungskarten dargestellt (siehe Tabelle 12: Aus-
gewählte Bodenteilfunktionen mit besonderer Be-
deutung für Schleswig-Holstein, Abbildungen 5 – 
11: Bodenkundliche Feuchtestufen, Wasserhausalt: 
Feldkapazität im effektiven Wurzelraum, Wasser-
haushalt: Sickerwasserrate, Nährstoffhaushalt: 
Nährstoffverfügbarkeit, Bodenwasseraustausch, 
Gesamtfilterwirkung und Natürliche Ertragsfähig-
keit). Die Teilfunktion „Bestandteil des Wasserhaus-
haltes“ wird hierbei nach zwei Kriterien bzw. Kenn-
werten bewertet. 

Zur Bewertung der Teilfunktionen wurden als bo-
denbezogene Daten grundsätzlich zu diesem Zweck 
aufbereitete Daten der amtlichen Bodenschätzung 
verwendet. Diese liegen nur für landwirtschaftlich 
und gartenbaulich genutzte Flächen vor. Für die 
verbleibenden Flächen erfolgte die Datenaufnahme 
über die bodenkundliche Landesaufnahme im Maß-
stab 1: 25.000 oder im gröberen Maßstab. Aus den 
Daten wurden die für die Bodenbewertung erforder-
lichen bodenkundlichen Parameter abgeleitet. Da-
ten des Deutschen Wetterdienstes dienen zur Be-
rechnung der erforderlichen klimatischen Parameter 
und werden in die Kennwertermittlung einbezogen. 
Die Kennwerte Feldkapazität im effektiven Wurzel-

raum, Sickerwasserrate, Nährstoffverfügbarkeit, Bo-
denwasseraustausch (Nitratauswaschungsgefähr-
dung) sowie Gesamtfilterwirkung werden unter 
„Ackernutzung“ ermittelt und dargestellt. Die Bewer-
tungsergebnisse werden in Stufen klassifiziert. Die 
folgenden Ausführungen zu den einzelnen Bewer-
tungskarten geben Auskunft über die Bedeutung 
des bewerteten Kriteriums im Hinblick auf die jewei-
lige Bodenteilfunktion und erläutern regionale Aus-
prägungen der Böden bei der Wahrnehmung von 
Bodenteilfunktionen. Die in landesweiten, hochauf-
lösenden Kartendarstellungen vorliegenden Bewer-
tungsergebnisse wurden für die vorliegende Darstel-
lung im Maßstab 1: 250.000 auf der Grundlage der 
Bodenschätzung und der bodenkundlichen Landes-
aufnahme stark generalisiert. 

Bodenkundliche Feuchtestufe 

Die bodenkundliche Feuchtestufe ist ein Maß zur 
Klassifikation der Bodenwasserhaushaltsverhält-
nisse und charakterisiert die Bodenteilfunktion „Le-
bensraum für natürliche Pflanzen“ (Abbildung 5: Bo-
denkundliche Feuchtestufen). Sie wird maßgeblich 
vom Wasserrückhaltevermögen, dem Grundwasser-
anschluss, dem Niederschlag und der Evapotranspi-
ration gesteuert. Die Klassifikation ist so gewählt, 
dass trockene Böden mit niedrigen- und feuchte Bö-
den mit hohen Kennzahlen belegt werden. Die ge-
wählte Skala reicht von stark trocken bis nass. 
Standorte mit sehr niedrigen oder sehr hohen bo-
denkundlichen Feuchtestufen sind für eine landwirt-
schaftliche Nutzung häufig nicht oder nur bedingt 
geeignet. Diese Standorte werden kaum oder nur 
extensiv genutzt. Sie sind als Extremstandorte da-
her für den Naturschutz häufig von besonderem In-
teresse. Standorte mit mittleren Feuchtestufen sind 
meist ohne Entwässerungsmaßnahmen vielfältig 
nutzbar und bieten auf diese Weise vielen Lebens-
gemeinschaften einen Lebensraum. 

Die Ostseeküste ist im Planungsraum über weite 
Strecken als Ausgleichsküste ausgebildet, wobei an 
vielen Stellen ehemalige Buchten durch Strandha-
ken abgeschnürt wurden. Die dort in Lagunen ent-
standenen Moore und die angrenzenden, stark 
grundwasserbeeinflussten Böden stellen potenziell 
einen sehr wertvollen Lebensraum für natürliche 
Pflanzengesellschaften dar, die feuchte bis nasse 
und salz-/brackwasserbeeinflusste Standorte bevor-
zugen. Im östlichen Teil der Jungmoränenland-
schaften herrscht ein starker kleinräumiger Wechsel 
der Bodensubstrate von Reinsanden bis tonigen 
Lehmen vor. Dementsprechend sind die Standorte 
hier meist als schwach bis stark frisch, aber teil-
weise auch als schwach trocken einzustufen. In den 
Flussniederungen und an den Seen gibt es mittel 
bis stark feuchte Sonderstandorte, die wertvolle Le-
bensräume für natürliche Pflanzengesellschaften 
bieten. Der westliche Teil des Östlichen Hügellan-
des besteht neben Geschiebelehm häufiger auch 
aus Geschiebesanden, sodass die Böden hier ein 
mittleres Wasserrückhaltevermögen besitzen und 
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die Standortverhältnisse als schwach frisch bis 
schwach trocken einzustufen sind. Als Besonderheit 
ist in diesem Gebiet der Schnaaper Binnensander 
zwischen Eckernförde und der Schlei zu nennen, 
der schwach bis mittel trockene Standortverhält-
nisse aufweist. In das Östliche Hügelland sind die 
Flussniederungen der Eider, der Osterau, der Ha-
byer Au und weiterer kleinerer Auen eingeschnitten. 
Dort sind häufig mittel feuchte Verhältnisse als Le-
bensraum für entsprechende natürliche Pflanzenge-
sellschaften zu finden. Die Böden der tiefer gelege-
nen Vorgeest werden häufig durch hochstehendes 
Grundwasser beeinflusst und sind großflächig als 
mittel feucht eingestuft. Dies betrifft nicht nur die Ei-
derniederung, sondern zum Beispiel auch die Nie-
derungen der Sorge, der Bokeler Au, der Fuhlenau, 
der Höllenau und der Stör. In diesen Fluss- und Au-
enbereichen gibt es für natürliche Pflanzengesell-
schaften feuchter Standorte großflächig Lebens-
räume. Der Grundwasseranschluss der Böden 
bleibt auch bei leicht ansteigendem Relief häufig er-
halten, sodass viele Böden der Vorgeest als 
schwach feucht bis stark frisch einzustufen sind. 
Demgegenüber verlieren die Böden auf den Altmo-
ränenkernen der Hohen Geest bei zunehmender 
Höhenlage schnell den Grundwasseranschluss, so-
dass hier schwach trockene bis schwach frische 
Feuchtestufen vorherrschen. An einigen Stellen be-
steht die Hohe Geest aus sehr grobkörnigen Kiesen 
oder es sind Flug- und Dünensande aufgeweht wor-
den, sodass teilweise auch Böden mit einem sehr 
geringen Wasserrückhaltevermögen und stark bis 
mittel trockene Standortverhältnisse auftreten. 
Großflächiger sind hiervon die Gebiete westlich von 
Owschlag und Lohe-Föhrden, bei Nortorf und bei 
Meezen betroffen, die natürlichen Pflanzengesell-
schaften trockener Standorte einen Lebensraum 
bieten. 

Feldkapazität im effektiven Wurzelraum  

Die Feldkapazität ist die Menge an Wasser, die der 
Boden pflanzenverfügbar entgegen der Schwerkraft 
halten kann. Bezogen auf den effektiven Wurzel-
raum spricht man von der Feldkapazität im effekti-
ven Wurzelraum (FKWE). Diese ist geeignet, die all-
gemeinen Wasserhaushaltverhältnisse und damit 
die Bodenteilfunktion „Bestandteil des Wasserhaus-
haltes“ zu charakterisieren (Abbildung 6: Wasser-
haushalt: Feldkapazität im effektiven Wurzelraum). 
Hohe Ton-, Schluff- und Humusgehalte bewirken 
eine hohe Feldkapazität im effektiven Wurzelraum 
und umgekehrt. Die Feldkapazität im effektiven 
Wurzelraum kann durch einen hohen Grundwasser-
stand begrenzt werden, da dieser den effektiven 
Wurzelraum einschränkt. Die Feldkapazität im effek-
tiven Wurzelraum wird in Volumenprozent des Bo-
dens oder in Millimeter Wassersäule angegeben 
und in fünf Stufen klassifiziert. Die Einstufung erfolgt 
in 100 Millimeter-Schritten. Je niedriger die Feldka-
pazität im effektiven Wurzelraum ist, desto weniger 

Wasser kann in niederschlagsreichen Zeiten zu-
rückgehalten und in niederschlagsarmen Perioden 
teilweise wieder bereitgestellt werden. Bei geringe-
rer Feldkapazität kommt es in niederschlagsreichen 
Zeiten schneller zur Versickerung und zur Grund-
wasserneubildung (siehe auch Sickerwasserrate). 

Da die Feldkapazität im Wesentlichen von der Bo-
denart und vom Humusgehalt bestimmt wird, orien-
tiert sich ihre Ausprägung stark an den bodeneige-
nen Merkmalen der Naturräume Schleswig-Hol-
steins. Die Jungmoränenlandschaften sind hinsicht-
lich der Einstufung der Feldkapazität im Wesentli-
chen durch einen kleinräumigen Wechsel gekenn-
zeichnet. Tendenziell nimmt die Feldkapazität auf-
grund nach Westen abnehmender Tongehalte von 
einem hohen Niveau im Osten bis auf ein mittleres 
Niveau im Westen ab. Eingestreut finden sich im 
Östlichen Hügelland aber auch einige Gebiete, in 
denen Böden vorkommen, die sich überwiegend auf 
Reinsanden entwickelt haben und deren Feldkapa-
zität sehr gering ist. Als Beispiele sind die Holsteini-
sche Schweiz, das Eidertal vom Westensee bis Kiel 
und der Schnaaper Sander zu nennen. Am 
Kossautal und nördlich des Nord-Ostsee-Kanals 
zwischen Schinkel und Neuwittenbek sind größere 
Gebiete zu finden, in denen die Feldkapazität im ef-
fektiven Wurzelraum aufgrund schwach lehmiger 
Sande als gering einzustufen ist. Die Böden am 
Westrand des Östlichen Hügellandes, die aus Rein-
sanden und schwach schluffig-lehmigen Sanden be-
stehenden Böden der Vorgeest und die sandigen 
Böden der Altmoränenlandschaften besitzen nur 
eine sehr geringe Feldkapazität. Die Böden der leh-
migen Altmoräne erreichen wegen ihrer etwas hö-
heren Tongehalte eine geringe Feldkapazität im ef-
fektiven Wurzelraum. In den Niederungen der Fuh-
lener und der Buckener Au liegen Niedermoore, de-
ren Torfe eine hohe Feldkapazität aufweisen. Die 
Hochmoore und Flussmarschen entlang der Eider 
besitzen aufgrund der Torfverbreitung bzw. infolge 
der hohen Tongehalte eine hohe bis sehr hohe 
Feldkapazität. 

Sickerwasserrate  

Die Sickerwasserrate beschreibt diejenige Wasser-
menge pro Zeiteinheit, die der Boden aufgrund sei-
nes beschränkten Wasserhaltevermögens nicht 
mehr halten kann und die den effektiven Wurzel-
raum daher verlässt bzw. versickert. Die Sickerwas-
serrate ist geeignet, den wichtigen Aspekt der Ab-
gabe von Bodenwasser aus dem Wurzelraum in 
Richtung Grundwasser und damit die Bodenteilfunk-
tion „Bestandteil des Wasserhaushaltes“ zu be-
schreiben (Abbildung 7: Wasserhaushalt: Sicker-
wasserrate). Dabei werden keine lateralen Abflüsse 
berücksichtigt, sodass Entwässerungsmaßnahmen 
an dieser Stelle nicht betrachtet werden. Für die Be-
rechnung wird unter anderem die klimatische Was-
serbilanz verwendet, da ein Teil des Niederschlages 
verdunstet oder von den Pflanzen transpiriert wird. 

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_06_B2_PR2_Wasserhaushalt_Feldkapazitaet_im_effektiven_Wurzelraum.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_06_B2_PR2_Wasserhaushalt_Feldkapazitaet_im_effektiven_Wurzelraum.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_07_B2_PR2_Wasserhaushalt_Sickerwasserrate.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_07_B2_PR2_Wasserhaushalt_Sickerwasserrate.pdf


 

150 

 

Das restliche Wasser wird vom Boden zurückgehal-
ten, soweit dieses das Wasserspeichervermögen 
nicht überschreitet. Hohe Ton-, Schluff- und Humus-
gehalte bewirken ein hohes Wasserspeichervermö-
gen. Sehr hohe Tongehalte verringern jedoch das 
Speichervermögen für pflanzenverfügbares Wasser. 
Bei Überschreitung der nutzbaren Feldkapazität im 
effektiven Wurzelraum können entsprechend was-
sergesättigte Böden den auftreffenden Niederschlag 
nicht mehr aufnehmen und geben Wasser an Bo-
denschichten unterhalb des Wurzelraumes ab. 
Diese über das Jahr summierte Wassermenge wird 
als Sickerwasserrate bezeichnet. Die Sickerwasser-
rate ist dort besonders hoch, wo eine hohe Nieder-
schlagsmenge und Böden mit geringer nutzbarer 
Feldkapazität zusammentreffen. Die Sickerwasser-
rate wird in Millimeter Wassersäule pro Jahr berech-
net und in fünf Stufen klassifiziert, die durch die 
10er, 25er, 75er und 90er Perzentile begrenzt wer-
den. Böden mit Werten unterhalb des 10er 
Perzentils (≤ 233 Millimeter pro Jahr) besitzen eine 
sehr geringe und solche mit Werten über dem 90er 
Perzentil (≥ 403 Millimeter pro Jahr) eine sehr hohe 
Sickerwasserrate. Die dazwischen liegenden Stufen 
gering, mittel und hoch werden jeweils durch die 
Spannen des 10er bis 25er (234-273 Millimeter), 
des 25er bis 75er (274-364 mm) und des 75er bis 
90er Perzentils (365 bis 402 Millimeter) repräsen-
tiert. 

Die Sickerwasserrate zeichnet die Niederschlags-
verteilung im Land sehr gut nach. Die Unterschiede 
in der Niederschlagsverteilung spiegeln sich im 
Kennwert der Sickerwasserrate deutlich stärker wi-
der als in der nutzbaren Feldkapazität des effektiven 
Wurzelraumes. Unterschiede in der nutzbaren Feld-
kapazität des effektiven Wurzelraumes sind in der 
Sickerwasserrate nur in Ausnahmefällen zu erken-
nen, etwa, wenn Böden mit einer sehr geringen 
nutzbaren Feldkapazität des effektiven Wurzelrau-
mes Niederschläge praktisch sofort als Sickerwas-
ser weitergeben. Im östlichen Teil des Planungsrau-
mes liegt die Sickerwasserrate auf einem nur gerin-
gen Niveau. In der Nordprobstei und im Gebiet zwi-
schen Plön und Lütjenburg ist sie sogar sehr gering. 
Die Böden im mittleren und nordwestlichen Teil des 
Planungsraumes besitzen überwiegend eine mitt-
lere Sickerwasserrate. Im Südwesten des Planungs-
raumes ist die Sickerwasserrate hingegen aufgrund 
der hier ergiebigeren Niederschläge und infolge der 
Höhenlage der Altmoränen hoch bis sehr hoch. 

Nährstoffverfügbarkeit im effektiven Wurzelraum  

Die Nährstoffverfügbarkeit im effektiven Wurzelraum 
bezieht sich auf die Menge an Nährstoffen (Katio-
nen, nicht zum Beispiel Nitrat), die ein Boden aus-
tauschbar an Ton- und Humusteilchen sowie Oxi-
den und Hydroxiden binden kann. Die Nährstoffver-
fügbarkeit im effektiven Wurzelraum ist somit gut 
geeignet, um die Bodenteilfunktion „Bestandteil des 
Nährstoffhaushaltes“ zu charakterisieren (Abbildung 

8: Nährstoffhaushalt: Nährstoffverfügbarkeit im ef-
fektiven Wurzelraum). Ähnlich wie bei der Feldkapa-
zität im effektiven Wurzelraum bedingen hohe Ge-
halte an Ton oder Humus sowie ein großer effekti-
ver Wurzelraum eine hohe Nährstoffverfügbarkeit 
und umgekehrt. Auch der pH-Wert hat einen großen 
Einfluss auf die Nährstoffverfügbarkeit, die somit in 
Abhängigkeit von der Nutzung in einem weiten Be-
reich schwanken kann. Die Nährstoffverfügbarkeit 
im effektiven Wurzelraum wird in kmolc/ha Boden 
angegeben. Sie wird in fünf Stufen klassifiziert. Die 
Einstufung erfolgt dabei von sehr gering 
(< 150 kmolc/ha) bis sehr hoch (> 1.200 kmolc/ha). 
Je höher die Nährstoffverfügbarkeit ist, desto mehr 
Nährstoffe kann der Boden an Austauschern bin-
den. Dem Boden über den Luftpfad oder durch Dün-
gung zugeführte Nährstoffe werden so vor einem 
Austrag mit dem Sickerwasser geschützt. Gleichzei-
tig wird durch eine hohe Nährstoffverfügbarkeit eine 
gleichmäßigere Nährstoffversorgung der Pflanzen 
sichergestellt. 

Da die Höhe der Nährstoffverfügbarkeit im effekti-
ven Wurzelraum sehr stark von der Bodenart und 
dem Humusgehalt abhängt, spiegelt ihre räumliche 
Ausprägung in einem hohen Maße die naturräumli-
che Gliederung des Planungsraumes wider. Die Bö-
den der Jungmoränenlandschaften weisen - abge-
sehen vom Westrand - einen kleinräumigen Wech-
sel von mittleren bis sehr hohen Nährstoffverfügbar-
keiten auf. Die Nährstoffverfügbarkeit fällt dabei ten-
denziell von einer sehr hohen Einstufung im östli-
chen und nordöstlichen Teil des Kreises Plön bis 
zur Einstufung als mittel im Westen des Östlichen 
Hügellandes ab. Die Hauptursache hierfür sind die 
von Ost nach West ebenfalls tendenziell abnehmen-
den Tongehalte der Böden. Diese Verteilung wird 
von einigen kleineren Bereichen mit Böden aus san-
digen Ausgangsmaterialien mit geringer Nährstoff-
verfügbarkeit unterbrochen. Am Westrand des Östli-
chen Hügellandes, in der Vorgeest und in den Alt-
moränenlandschaften wechselt die Nährstoffverfüg-
barkeit der Böden kleinräumig von gering bis mittel. 
Ausnahmen bilden lediglich kleinere Bereiche mit 
sehr sandigen Böden und einer sehr geringen Nähr-
stoffverfügbarkeit. Die Flussmarschen, die sich im 
Westen des Planungsraumes entlang der Eider er-
strecken, besitzen demgegenüber eine hohe bis 
sehr hohe Nährstoffverfügbarkeit. 

Bodenwasseraustausch (Nitratauswaschungs-
gefährdung) 

Der Bodenwasseraustausch kennzeichnet das Ver-
lagerungsrisiko für nicht oder kaum sorbierbare 
Stoffe wie Nitrat und charakterisiert die Bodenteil-
funktion „Filter für nicht sorbierbare Stoffe“ (Abbil-
dung 9: Bodenwasseraustausch). Die Nährstoffe 
verbleiben fast vollständig in gelöster Form im Bo-
denwasser und werden bei Versickerung mit diesem 
verlagert. Das Verlagerungsrisiko ist hoch bei Bö-
den mit geringem Wasserrückhaltevermögen, bei 
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hohen Niederschlägen und bei geringer Evapotrans-
piration. Der Maßstab für dieses Risiko ist die Häu-
figkeit, mit der das Bodenwasser im Jahr ausge-
tauscht wird. Die Austauschhäufigkeit wird auf die 
Feldkapazität im effektiven Wurzelraum (FKWE) be-
zogen und als Volumenprozent pro Jahr (Pro-
zent Austausch FKWE) angegeben. Der Bodenwas-
seraustausch bzw. das Rückhaltevermögen des Bo-
dens für nicht sorbierbare Stoffe wird in fünf Stufen 
klassifiziert. Die Einstufung erfolgt dabei von sehr 
gering (kleiner 70 Prozent Austausch FKWE) bis 
sehr hoch (größer 250 Prozent Austausch FKWE). 
Je höher der Bodenwasseraustausch ist, desto hö-
her ist auch das Risiko, dass die darin gelösten 
nicht sorbierbaren Stoffe, insbesondere Nitrat, mit 
dem Sickerwasser verlagert werden. Diese Stoffe 
stehen den Pflanzen dann nicht mehr zur Verfügung 
und können in das Grundwasser gelangen. Daher 
eignet sich der Kennwert Bodenwasseraustausch 
gut für die Abschätzung der Nitratauswaschungsge-
fährdung. 

Die Nitratauswaschungsgefährdung wird hauptsäch-
lich durch die Parameter Bodenart und Humusgeh-
alt sowie durch die klimatische Wasserbilanz beein-
flusst, wobei Unterschiede in den Bodeneigenschaf-
ten den größeren Einfluss ausüben. Dementspre-
chend ist in Abbildung 9: Bodenwasseraustausch 
die naturräumliche Gliederung des Planungsraumes 
wiederzuerkennen, die stark von Boden und Relief 
bestimmt wird.  

In den Jungmoränenlandschaften besitzen die leh-
migen Böden nicht nur ein vergleichsweise hohes 
Wasserrückhaltevermögen, sondern die Nieder-
schläge sind in diesem Bereich des Planungsrau-
mes auch geringer als in den übrigen Teilen. Der 
Bodenwasseraustausch bzw. die Nitratauswa-
schungsgefährdung ist hier überwiegend mittel bis 
gering. In der Probstei und nördlich von Plön ist der 
Bodenwasseraustausch sehr gering. Ein geringer 
Bodenwasseraustausch herrscht in Nordschwan-
sen, im östlichen Dänischen Wohld sowie im Kreis 
Plön vor. Eingestreut kommen im Östlichen Hügel-
land einige kleinere Gebiete mit Böden aus sandi-
gen Ausgangsmaterialien und einem hohen Boden-
wasseraustausch vor. Die Böden aus sandigen Aus-
gangsmaterialien am Westrand des Östlichen Hü-
gellandes, in der Vorgeest und in den Altmoränen-
landschaften sind infolge ihres geringen Wasser-
rückhaltevermögens überwiegend durch einen ho-
hen bis sehr hohen Bodenwasseraustausch ge-
kennzeichnet. Die Hochmoore und Flussmarschen 
entlang der Eider besitzen aufgrund der Torfverbrei-
tung bzw. infolge der hohen Tongehalte ein hohes 
Wasserrückhaltevermögen und weisen nur einen 
geringen Bodenwasseraustausch auf.

Gesamtfilterwirkung  

Die Gesamtfilterwirkung kennzeichnet das Filterver-
mögen für sorbierbare Stoffe aufgrund mechani-
scher und physikochemischer Vorgänge im Boden. 
Der Kennwert Gesamtfilterwirkung charakterisiert 
die Bodenteilfunktion „Filter für sorbierbare Stoffe“ 
(Abbildung 10: Gesamtfilterwirkung). Unter diese 
Stoffe fallen insbesondere Stoffgruppen wie die Ka-
tionen der Nährstoffe, Schwermetalle und Organika, 
die entweder im Bodenwasser gelöst sind oder an 
kleinen Partikeln haften bzw. selbst in Partikelform 
vorliegen. In gelöster Form werden die genannten 
Stoffe an den Bodenaustauschern gebunden und so 
der Bodenlösung entzogen. Je höher die Kationen-
austauschkapazität ist, desto höher ist das Filter- 
bzw. Bindungsvermögen. In Partikelform werden die 
Stoffe im Boden gefiltert, wenn sie aufgrund mecha-
nischer Hindernisse, wie zum Beispiel am Ende von 
Wurmröhren, mit dem Sickerwasser nicht mehr wei-
ter transportiert werden können. Das mechanische 
Filtervermögen hängt eng mit der Größe der Hohl-
räume im Boden zusammen, deren Gesamtheit 
durch die Luftkapazität gut abgebildet wird. Somit 
kann die Gesamtfilterwirkung in Abhängigkeit von 
der Kationenaustauschkapazität und der Luftkapazi-
tät abgeschätzt werden. Die Gesamtfilterwirkung 
wird in insgesamt elf Stufen klassifiziert, von denen 
in Schleswig-Holstein jedoch nur acht relevant sind. 
Je höher die Klassifizierungsstufe ist, desto höher 
ist die Gesamtfilterwirkung und desto mehr Nähr-
stoffkationen, Schwermetalle und Organika werden 
im Boden zurückgehalten. In diesem Bewertungs-
verfahren bezieht sich die Gesamtfilterwirkung auf 
den obersten Meter unter Geländeoberfläche. Die 
Gesamtfilterwirkung ist naturgemäß in feinkörnigem 
Bodenmaterial mit geringer Luftkapazität am größ-
ten (zum Beispiel im Östlichen Hügelland) und in 
grobkörnigem Bodenmaterial mit hoher Luftkapazi-
tät am geringsten (zum Beispiel in der Vorgeest). 

Da die Gesamtfilterwirkung im Wesentlichen durch 
bodenbezogene Parameter bestimmt wird, zeichnet 
Abbildung 8: Nährstoffhaushalt: Nährstoffverfügbar-
keit im effektiven Wurzelraum insbesondere die na-
turräumliche Gliederung nach. In den vorwiegend 
lehmig-tonigen Böden im Osten der Jungmoränen-
landschaften, die zumeist über eine hohe Kationen-
austauschkapazität verfügen und eine geringe Was-
serdurchlässigkeit besitzen, ist die Gesamtfilterwir-
kung überwiegend mittel bis hoch. Südlich und öst-
lich des Selenter Sees kommen Bereiche mit einer 
hohen bis sehr hohen Gesamtfilterwirkung vor. Ein-
gestreut gibt es auch kleinere Gebiete mit sandigen 
Böden, deren Gesamtfilterwirkung als sehr gering 
bis gering zu klassifizieren ist. Im westlichen Teil 
des Östlichen Hügellandes kommen in einem Strei-
fen von Rieseby über Kiel bis zum Großen Plöner 
See vorwiegend Böden aus sandigen Lehmen mit 
einer mittleren Gesamtfilterwirkung vor. Die am 
Westrand des Östlichen Hügellandes, in der Vorge-
est und in den Altmoränenlandschaften verbreiteten 

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_09_B2_PR2_Bodenwasseraustausch.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_10_B2_PR2_Gesamtfilterwirkung.pdf
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sandigen Böden besitzen bei hoher Wasserdurch-
lässigkeit eine nur geringe Kationenaustauschkapa-
zität und verfügen daher über eine nur sehr geringe 
bis geringe Gesamtfilterwirkung. Die Flussmarschen 
entlang der Eider besitzen aufgrund ihres schluffig-
tonigen Substrats und ihrer häufig geringen Wasser-
durchlässigkeit eine hohe bis sehr hohe Gesamtfil-
terwirkung. 

Natürliche Ertragsfähigkeit  

Zur Bewertung der Nutzungsteilfunktion „Standort 
für die landwirtschaftliche Nutzung“ (Abbildung 11: 
Natürliche Ertragsfähigkeit) werden als Kriterien 
ausschließlich die Angaben zu den Boden- und 
Grünlandgrundzahlen der amtlichen Bodenschät-
zung verwendet. Boden- und Grünlandgrundzahlen 
basieren im Wesentlichen auf Daten, die vor Ort er-
hoben werden. Sie sind gemäß Schätzungsrahmen 
abhängig von der Bodenart, der Zustandsstufe, der 
Entstehung sowie dem Klima. Die Angaben zur Bo-
denart beschreiben die Korngrößenzusammenset-
zung. Die Bodenschätzung erfasst alle Bodenarten 
bis in einen Meter Tiefe und gewichtet sie hinsicht-
lich ihrer Relevanz für die natürliche Ertragsfähig-
keit. So erhalten Bodenarten im Oberboden für das 
Gesamtprofil ein höheres Gewicht als Bodenarten 
im Unterboden. Die Zustandsstufe charakterisiert 
den Stand des Bodens in einer Entwicklungsreihe 
vom Rohboden über einen für die landwirtschaftli-
che Produktion optimalen bis zu einem gealterten 
und weniger leistungsfähigen Zustand. Dabei wer-
den zusätzlich auch Entwässerungs- und Meliorati-
onsmaßnahmen berücksichtigt. Die Entstehung be-
zeichnet das Alter und die Art des Bodenausgangs-
gesteins. Die Bodenart beeinflusst viele ertragsbil-
dende Prozesse. So können Böden aus Sand bei 
Trockenheit weniger Wasser mit den darin gelösten 
Nährstoffen bereitstellen als Böden aus Lehm. Letz-
tere können auch austauschbar gebundene Nähr-
stoffe besser speichern. Böden gleicher Bodenart 
besitzen bei unterschiedlichen Zustandsstufen auch 
in unterschiedlichem Maße die Fähigkeit, Wasser 
und Nährstoffe zu speichern und den Kulturpflanzen 
bereitzustellen. So trocknen Böden mit verdichteten 
Unterbodenhorizonten im Sommer schneller aus 
und können schlechter durchwurzelt werden. Reich-
liche Niederschläge können bei Böden aus Sand 
eine Verbesserung der Wasserversorgung bewir-
ken, bei Böden aus Lehm dagegen zu Staunässe 
führen und den Luftmangel verstärken. Solche für 
die Ertragsfähigkeit wichtigen Unterschiede in den 
Standortverhältnissen schlagen sich in den Boden- 
und Grünlandgrundzahlen nieder. Diese Kriterien 

sind daher in besonderer Weise geeignet, die natür-
liche Ertragsfähigkeit zu kennzeichnen. Die Böden 
werden getrennt nach Boden- und Grünlandgrund-
zahl klassifiziert. Dazu werden aus insgesamt zwei, 
diesen Nutzungen entsprechenden, Datenteilmen-
gen jeweils das 10er, 25er, 75er und 90er Perzentil 
der Boden- bzw. Grünlandgrundzahlen als Klassen-
grenzen ermittelt. Böden unterhalb des 10er 
Perzentils (Bodenzahl kleiner 24 bzw. Grünland-
grundzahl kleiner 31) besitzen eine sehr geringe 
und solche über dem 90er Perzentil (Bodenzahl grö-
ßer 74 bzw. Grünlandgrundzahl größer 72) eine 
sehr hohe natürliche Ertragsfähigkeit. Die dazwi-
schen liegenden Stufen gering, mittel und hoch wer-
den jeweils durch die Spannen des 10er bis 25er 
(Bodenzahl 24 bis 31 bzw. Grünlandgrundzahl 31 
bis 35), des 25er bis 75er (Bodenzahl 31 bis 59 
bzw. Grünlandgrundzahl 35 bis 56) und des 75er bis 
90er Perzentils (Bodenzahl 59 bis 74 bzw. Grün-
landgrundzahl 56 bis 72) repräsentiert. 

Da die klimatischen Einflüsse in Bezug auf die Bo-
denschätzung für Schleswig-Holstein einheitlich be-
wertet werden, sind die bodenbezogenen Einfluss-
größen bei der Vergabe der Boden- und Grünland-
grundzahlen entscheidend. So spiegelt sich auch in 
Abbildung 9: Bodenwasseraustausch die natur-
räumliche Gliederung des Planungsraumes gut wi-
der. Die Böden der Jungmoränenlandschaften besit-
zen - mit Ausnahme des Westrandes - aufgrund ih-
res lehmigen Substrats zumeist eine mittlere natürli-
che Ertragsfähigkeit. In der Probstei und im Osten 
des Dänischen Wohlds sind die Böden etwas tonrei-
cher, was hier zu einer hohen natürlichen Ertragsfä-
higkeit führt. Die sandigen Böden am Westrand des 
Östlichen Hügellandes, in der Vorgeest und im östli-
chen Bereich der Hohen Geest zeigen hinsichtlich 
ihrer natürlichen Ertragsfähigkeit in der Regel einen 
kleinräumigen Wechsel zwischen einer geringen 
und einer sehr geringen Einstufung. Daneben kom-
men Bereiche vor, in denen die Böden aufgrund von 
Grundwasseranschluss mit mittlerer Ertragsfähigkeit 
eine bessere Bewertung aufweisen. Im Südwesten 
des Planungsraumes überwiegen Böden der Hohen 
Geest mit etwas höheren Tongehalten. Die natürli-
che Ertragsfähigkeit bewegt sich hier auf einem ge-
ringen bis mittleren Niveau. Auch die überwiegend 
als Grünland geschätzten Böden der Eiderniede-
rung besitzen eine geringe bis mittlere natürliche Er-
tragsfähigkeit.
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Tabelle 12: Ausgewählte Bodenteilfunktionen mit besonderer Bedeutung für Schleswig-Holstein 
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2.3 Geotope 
Die Schutzwürdigkeit von Geotopen ergibt sich in 
Schleswig-Holstein vorrangig aus geomorphologi-
schen und in Einzelfällen auch aus petrographisch-
stratigraphischen, tektonischen oder paläontologi-
schen Besonderheiten. Entsprechend lassen sich 
die in Schleswig-Holstein auftretenden Geotope fol-
genden genetischen Kategorien zuordnen: 

• glaziäre Formen wie Grund-, Seiten-, Ro-
gen- und Jahresmoränen, die durch direk-
ten Gletschereinfluss entstanden sind, 

• glazialtektonische Strukturen, die durch die 
stauchende Wirkung des Inlandeises ent-
standene Formen wie Falten, Überschie-
bungen und Boudinage beinhalten, 

• glazifluviatile Formen, bei denen es sich 
um durch die Schmelzwässer des Inlandei-
ses gebildete Vollformen wie Oser, Kames, 
Sander und Terrassen oder um Hohlfor-
men wie Urstromtäler und Tunneltäler han-
delt, 

• glazilimnische Formen wie Beckenablage-
rungen in Eisstauseen, 

• periglaziäre Formen wie in Frostbodenzei-
ten gebildete Pingos, Trockentäler, So-
lifluktionsböden, Eiskeilnetze und Stein-
sohlen, 

• fluviatile Formen, die als Kerb-, Mulden-, 
Trichter- und Spülmuldentäler sowie Mäan-
der und Steilufer durch Flüsse gebildet 
wurden, 

• limnische Formen, die beispielsweise als 
Folge von Verlandungen in stehenden Ge-
wässern gebildet wurden; 

• äolische Formen, die als Dünen, Flugsand-
bereiche und Deflationswannen durch 
Wind geschaffen wurden, 

• hydro(geo)logische Formen wie Nieder-, 
Übergangs-, Hoch und Quellmoore, 

Schwingrasen, Quellen oder Quellformen, 
• Karstformen wie Dolinen und Erdfälle, die 

durch die unterirdische Auflösung von Ge-
steinen entstanden sind, 

• marine Formen und Küstenformen wie 
Marschen und Wattlandschaften, Inversi-
onsrücken, Kliffs und Strandwälle, 

• tektonische und salztektonische Formen, 
das heißt tiefengeologisch bedingte Struk-
turen wie Gräben und Kulissenfalten, 

• erdgeschichtliche Aufschlüsse des Palä-
ozoikums (Rotliegend, Zechstein), des Me-
sozoikums (Buntsandstein, Kreide), des 
Tertiärs (Miozän), des Pleistozäns (zum 
Teil mit Paläoböden) und des Holozäns. 

Holozäne Bodenbildungen als Archive der Natur- 
und Kulturgeschichte werden im vorliegenden Land-
schaftsrahmenplan den Archivböden (Kapitel 
2.1.1.2: Böden, Geotope und Archivböden) zuge-
ordnet, präholozänen Paläoböden den Geotopen. 

In Tabelle 13: Geotope im Planungsraum sind die 
nach Geotoparten differenzierten Geotope und Ge-
otop-Potenzialgebiete des Planungsraumes ent-
sprechend des derzeitigen Bearbeitungsstandes 
aufgeführt. Die räumliche Verbreitung der Geotope 
ist in Hauptkarte 3 des Landschaftsrahmenplanes 
dargestellt. Eine nach Geotoparten differenzierte 
Übersicht der Geotop-Potenzialgebiete im Pla-
nungsraum findet sich in Kapitel 2.1.1.2: Böden, Ge-
otope und Archivböden sowie Abbildung 7: Geotop-
Potenzialgebiete des Hauptteiles. 

In Tabelle 14 sind wichtige Archivböden des Pla-
nungsraumes aufgeführt. Die Potenzialflächen stel-
len für einige Archivbodentypen schon konkret ab-
gegrenzte Areale dar, bei denen lediglich eine Prio-
risierung fehlt (siehe Abbildung 12: Archivböden). 
Für andere Archivbodentypen müssen die Potenzi-
alflächen noch in Bezug auf den tatsächlichen 
Nachweis, die konkrete Abgrenzung und die Priori-
sierung bearbeitet werden. Für die übrigen Archiv-
bodentypen steht die Kartierung noch aus. In Ta-
belle 14: Archivböden ist für jeden Archivbodentyp 
der jeweilige Bearbeitungsstand aufgeführt. Die Ta-
belle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/01%2520Hauptkarten%2520PR%2520II/Hauptkarte_IIc.pdf
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Tabelle 13: Geotope im Planungsraum II 

Geotopart Objekt/Örtlichkeit Objektnummer 
Geotop 

Objektnummer 
Geotop-Poten-
zialgebiet 

Drumlins,  
drumlinisierte 
Landschaften 

Drumlinfeld Boksee - Schönhorst - Bothkamp – Bis-
see  Dr 003 

Dünen, Flug-
sandgebiete 

Binnendünen von Krummenort/Sorgbrück  
(4 Einzelflächen) 

Du 017  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen bei Bargstall (7 Einzelflächen) Du 018  

Dünen, Flug-
sandgebiete 

Binnendünen bei Lohklindt - Hörsten – Moltkestein  
(7 Einzelflächen) 

Du 019  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen bei Rüsterberge Du 020  

Dünen, Flug-
sandgebiete 

Binnendünen bei Schülp-Westerrönfeld  
(2 Einzelflächen) 

Du 021  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen bei Altenkattbek (2 Einzelflächen) Du 022  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen bei Nienkattbek Du 023  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen bei Brammerau (2 Einzelflächen) Du 024  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen von Bokel Du 025  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen bei Hamweddel Du 026  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen bei Stits Du 027  

Dünen, Flug-
sandgebiete Binnendünen an der Bünzener Au Du 028  

Glazigene Flä-
chenelemente Kalübber Sander (2 Einzelflächen)  Fl 002 

Glazigene Flä-
chenelemente Gletscherrand Bordesholm  Fl 005 

Quellen, Quell-
formen Quellkuppe Farbeberg Hy 006  

Karstformen Karstgebiet von Osterby (2 Einzelflächen)  Ka 007 + Zu 
007 

Kliffs Kliff Schönhagen Kl 008  

Kliffs Kliff Bookniseck – Waabs Kl 009  

Kliffs Kliff Hemmelmark Kl 010  

Kliffs Kliff Mövenberg - Brunnenbek - Lindhof – Hegen-
wohld (2 Einzelflächen) Kl 011  

Kliffs Kliff Jellenbek, Surendorf, Dänisch-Nienhof, Stohl, 
Bülk (2 Einzelflächen) Kl 012  

Kliffs Kliff Schilksee – Kahlenberg Kl 013  

Kliffs Kliff Satjendorf Kl 014  

Kliffs Kliff Friederikenhof - Eitz bei Weißenhaus Kl 015  
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Geotopart Objekt/Örtlichkeit Objektnummer 
Geotop 

Objektnummer 
Geotop-Poten-
zialgebiet 

Kliffs Kliff Lehmbergstrand/Karlsminde Kl 027  

Kliffs Kliff am Hemmelmarker See (3 Einzelflächen) Kl 028  

Kliffs Kliff Aschau (3 Einzelflächen) Kl 029  

Kliffs Kliff Noer – Jellenbek (4 Einzelflächen) Kl 030  

Kliffs Kliff Falkenstein Kl 031  

Kliffs Kliff Düsternbrook  Kl 032  

Kliffs Kliff Moorteichwiese Kl 057  

Kliffs Kliff bei Mönkeberg Kl 034  

Kliffs Kliff am Plöner See/Vierer See bei Ruhleben – 
Sandkaten (2 Einzelflächen) Kl 056  

Marschen und 
Wattlandschaf-
ten 

Probsteier Salzwiesen  Ma 005 

Moränen Stauchmoräne bei Beilin (Kreis Plön)  Mo 005 

Moränen Moränenzug "Hornheimer Riegel" im Viehburger 
Gehölz  Mo 007 

Moränen Hüttener Berge  Mo 010 

Moränen Duvenstedter Berge  Mo 011 

Moränen Moränenzug Wacken - Bokhorst - Siezbüttel - Go-
kels  Mo 012 

Moränen Gletscherrandlage Oldenhütten  Mo 013 

Moränen Zungenbecken Goossee/Eckernförde  
(2 Einzelflächen) 

 Mo 014 

Moränen Boxberg - Hennstedt (Aukrug)  Mo 015 

Moränen Gebiet Pilsberg - Panker - Darry  Mo 016 

Moränen Kuckucksberg  Mo 017 

Moränen Moränenwälle südöstlich Preetz  Mo 018 

Moränen Bungsberg-Gebiet  Mo 019 

Moränen Eiszeitliche Moränen im Rönner Holz und in der 
Rönner Heide  Mo 020 

Moränen Moränen am Dieksee  Mo 022 

Moore Bargstedter Moor  Mr 004 

Moore Schwingrasen Trentmoor östlich Preetzer Jah-
resmoränen  Mr 008 

Moore Kesselmoor Eidertal Mr 009  

Moore Verlandungsniedermoor Eidertal  Mr 010 

Moore Wellsee - Niederung, Kiel  Mr 013 

Moore Weichsel-Kaltzeit: Pingo-ähnliche Struktur Moorsee 
- Niederung, südlich Kiel  Mr 014 +  

Qp 028 

Eiszerfalls- 
Landschaften 

Niedertaulandschaften am Schluensee und Unterer 
Ausgrabensee Ni 007  
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Geotopart Objekt/Örtlichkeit Objektnummer 
Geotop 

Objektnummer 
Geotop-Poten-
zialgebiet 

Eiszerfalls- 
Landschaften Kameszug Grevenkrug Ni 008  

Eiszerfalls- 
Landschaften Niedertaubereich Pohlsee Ni 009  

Eiszerfalls- 
Landschaften Niedertaulandschaften Steinsieken Ni 010  

Eiszerfalls- 
Landschaften 

Glazilimnische Kames Schönwalde (4 Einzelflä-
chen) Ni 014  

Oser Os von Rieseby Os 003  

Oser Os-System von Loose/Losau Os 004  

Oser Os von Neu-Duvenstedt Os 005  

Oser Os von Höbek, Ohe Os 006  

Oser Os Prinzeninsel im Plöner See Os 007  

Oser Os von Steinsieken Os 020  

Oser Os bei Bistensee (2 Einzelflächen) Os 024  

Oser Os bei Damendorf (Hütten) Os 025  

Oser Os von Engelau Os 029  

Oser Os-System Kolholm Os 030  

Strandwälle Strandwallhaken von Bottsand St 003  

Strandwälle Strandwallebene Behrensdorf - Hohwacht St 004  

Strandwälle Strandwälle zwischen Hohwacht und Sehlendorf St 005  

Strandwälle Strandwallsystem und Haffsee Schwansener See St 028  

Talformen Bachtäler und -schluchten des Bungsberges Ta 008  

Talformen Schwentinetal zwischen Klausdorf und Preetz  Ta 015 

Talformen Schlüsbektal Ta 016   

Talformen Mühlenautal zwischen Köhner Holz und Hohen-
felde/Malmsteg  Ta 017 

Talformen Kossautal (zwei Einzelflächen) Ta 018  

Talformen Durchbruchstal der Schirnau Bünsdorf - Gut 
Schirnau  Ta 027 

Tunneltäler Fuhlenseetal - Schusterkrug/Kiel  Tu 007 

Tunneltäler Tal Westensee - Emkendorf  Tu 008 

Tunneltäler Tal der Fuhlenau/Mühlenau, Gut Westensee - 
Pohlsee - Brahmsee - Nortorf und Tal der Olendiek-
sau 

 Tu 009 

Gletscherschürf-
becken Gletscherschürfbecken des Goossees/Eckernförde  Zu 001 

Gletscherschürf-
becken Gletscherschürfbecken Blekendorf - Sehlendorf  Zu 003 

Gletscherschürf-
becken Hüttener Au  Zu 007 

Gletscherschürf-
becken Wittensee  Zu 008 



 

 

2.4 Archivböden 

Tabelle 14: Archivböden im Planungsraum II 

Name des 
Archivbodens 

Besonderheit/ 
Konkretisierung 

Auftreten/ 
Vorkommen 

Bearbeitungsstand 
der Potenzialflächen 
2014 

Hochmoore Pollen, Artefakte und Bodenhori-
zonte geben Aufschluss über die 
Klima- und Vegetationsentwicklung 
sowie die menschliche Besiedlung 

Niederungsgebiete Nachweis vorhanden, 
Areale abgegrenzt, Priori-
sierung steht noch aus. 

Niedermoore Pollen, Artefakte und Bodenhori-
zonte geben Aufschluss über die 
Klima- und Vegetationsentwicklung 
sowie die menschliche Besiedlung 

Niederungsgebiete Nachweis vorhanden, 
Areale abgegrenzt, Priori-
sierung steht noch aus. 

Überdeckte  
Moore  

Pollen, Artefakte und Bodenhori-
zonte geben Aufschluss über die 
Klima- und Vegetationsentwicklung 
sowie die menschliche Besiedlung; 
Überlagerung als Zeugnis wech-
selnder Umweltbedingungen im 
Holozän 

Niederungsgebiete Nachweis vorhanden, 
Areale abgegrenzt, Priori-
sierung steht noch aus. 

Regosole bis Po-
dsole über fossi-
lem Podsol 

Doppelte Bodenbildung als Zeug-
nis der Mehrphasigkeit der Dünen-
bildung 

Binnendünen Nachweis noch nicht er-
bracht. 
Potenzialflächen sind aus-
gewiesen, Konkretisie-
rung und Priorisierung der 
Areale stehen noch aus. 

Auengleye, 
Vega-Gleye und 
Gley-Vegen 

Böden mit flusswassergesteuerter 
Wasser- und Überflutungsdynamik 

Auenlage Nachweis noch nicht er-
bracht. 
Potenzialflächen sind aus-
gewiesen, Konkretisie-
rung und Priorisierung der 
Areale stehen noch aus. 

Gleye aus Mud-
den 

Böden als Zeugen von natürlichen 
und/oder anthropogenen Seespie-
gel-Schwankungen bzw. Entwäs-
serungen 

Ehemalige Seen und 
Kleingewässer 

Nachweis noch nicht er-
bracht. 
Potenzialflächen sind aus-
gewiesen, Konkretisie-
rung und Priorisierung der 
Areale stehen noch aus. 

Fossile Podsole 
oder Gleye unter 
Marschen 

Böden als Zeugen der nacheiszeit-
lichen Meerestransgressionen 

Eiderniederung: 
Übergang Geest/Marsch 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Dwogmarschen 
mit Humusdwog 

Böden als Zeugen der Mehrpha-
sigkeit der Marschensedimentation 

Eiderniederung: 
„Alte Marsch“ 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

(Gley-)Podsole 
der Strandwälle 

Böden als Zeugen älterer Strand-
wall- und Flugsanddynamik an der 
Nord- und Ostseeküste 

Ältere Strandwälle der 
Nord- und Ostseeküste 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Organomarschen 
mit Maibolt 

Böden als Zeugnis der besonderen 
Schwefeldynamik in der Marsch 

Eiderniederung: 
„Alte Marsch“ 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Flusskalkmar-
schen 

Böden als Zeugen jüngerer Trans-
gressionsereignisse bis weit ins 
Binnenland 

Eiderniederung: Flüsse 
mit (historischem) Tide-
einfluss 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Kalkgleye und 
verwandte Bö-
den 

Böden als Zeugen besonderer 
Kalkdynamik in der Landschaft 

Niederungen des Jung-
moränengebietes, verein-
zelt auch im Altmoränen-
gebiet 

Bearbeitung steht noch 
aus. 
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Name des 
Archivbodens 

Besonderheit/ 
Konkretisierung 

Auftreten/ 
Vorkommen 

Bearbeitungsstand 
der Potenzialflächen 
2014 

Kalkniedermoore Böden als Zeugen besonderer 
Kalkdynamik in der Landschaft 

Niederungen des Jung-
moränengebietes 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Brauneisengleye 
(mit Raseneisen-
stein) 

Böden als Zeugen besonderer Ei-
sendynamik in der Landschaft 

Niederungen der Vorge-
est und des Altmoränen-
gebietes, selten im Jung-
moränengebiet 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Natürliche Böden 
aus Grobsand 
und Kies 

Böden mit besonderer Wasserdy-
namik (extrem schnell dränend) 

Jung- und Altmoränenge-
biet 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Böden mit Pelo-
sol-Eigenschaf-
ten 

Tonreiche Böden mit Quellungs- 
und Schrumpfungsdynamik  

Jungmoränengebiet Bearbeitung steht noch 
aus. 

Knickmarschen Tonreiche Böden der Marsch mit 
ausgeprägter Quellungs- und 
Schrumpfungsdynamik 

Eiderniederung: 
„Alte Marsch“ 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Lockersyroseme 
und Böden des 
Bodentyps 
Strand 

Initiale Bodenbildung als Zeugnis 
ständiger Materialumlagerung 

Weißdünen und Strände Bearbeitung steht noch 
aus. 

Fahlerden Böden mit besonders stark ausge-
prägter Tonverlagerung im Boden-
profil 

Jung- und Altmoränenge-
biet 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Stauwasserbö-
den mit ausge-
prägter Nassblei-
chung (Srw-Hori-
zont) 

Böden mit besonders deutlichem 
Stauwassereinfluss (Bleichung) 

Jung- und Altmoränenge-
biet 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Plaggenesche Böden als Zeugen ehemaliger 
landwirtschaftlicher Nutzungssys-
teme (Plaggenwirtschaft) 

Vorgeest und Altmoränen-
gebiet 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

Ältere Tiefum-
bruchböden 

Böden als Zeugen der Heide- und 
Moorkolonisation 

Geest, Moor Bearbeitung steht noch 
aus. 

Organomarschen 
mit Maibolt 

Böden als Zeugnis der besonderen 
Schwefeldynamik in der Marsch 

Eiderniederung: 
„Alte Marsch“ 

Bearbeitung steht noch 
aus. 

3. Landschaft und Erholung 
Der Mensch Mitteleuropas gilt nach seiner psycho-
logischen Grundstruktur als Lebewesen des „Wald-
randes“. Er fühlt sich weder in geschlossenen Wäl-
dern noch in ausgeräumten Weiten auf die Dauer 
wohl. Eine ansprechende, mit ausreichenden Reiz-
mustern ausgestattete Umwelt ist deshalb ebenso 
wie Nahrung oder Schlaf zu den Grundbedürfnissen 
des Menschen zu rechnen.  

In § 1 BNatSchG ist die dauerhafte Sicherung von 
Natur und Landschaft mit den Begriffen Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit ausdrücklich erwähnt. Im Un-
terschied zu den Landschaftsfunktionen der ande-
ren Potenziale nimmt die landschaftsästhetische Er-
lebnisfunktion eine Sonderstellung ein. Für das 

menschliche Erleben spielen neben naturwissen-
schaftlichen Kriterien auch sozialwissenschaftliche 
und wahrnehmungspsychologische Kriterien eine 
Rolle. Eine aggregierende Einstufung und Bewer-
tung ist deshalb sehr subjektiv. Insofern können ob-
jektivierbare Einzelkriterien nur nebeneinander dar-
gestellt werden. Hierzu gehören Relief, Eigenart und 
Vielfalt von Natur und Landschaft.  

Das Relief ist ein kaum veränderbarer Landschafts-
faktor, der einen hohen ordnenden Einfluss auf das 
wahrnehmbare Gesamtgefüge eines Raumes hat. 
Damit bestimmt es in starkem Maße den Charakter 
und die Unverwechselbarkeit eines Landschaftsrau-
mes. Eine wichtige Komponente bildet die Eigenart 
einer Landschaft. Sie entsteht im Laufe der histori-
schen Entwicklung einer Landschaft und der daraus 
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hervorgegangenen, besonderen Konstellation natür-
licher und kultureller Elemente. Die Landschaft ist 
hierdurch geprägt und unterscheidet sich von ande-
ren Landschaftsräumen.  

Für die Einstufung der Eigenart wird  
1. das Vorkommen kulturhistorisch wertvoller 

und visuell in Erscheinung tretender bauli-
cher Elemente,  

2. das Auftreten prägnanter, im Zuge der his-
torischen Entwicklung entstandener Nut-
zungsformen, charakteristischer Nutzungs-
abfolgen und Einzelelementen sowie  

3. deren Gebundenheit an den jeweiligen 
Landschaftsraum  

berücksichtigt.  

Zur Einschätzung der Vielfalt und Häufigkeit des 
Wechsels erlebniswirksamer Nutzungsformen kann 
die Gesamtzahl der Nutzungsformen Wald, Fließge-
wässer, Grünland, Heiden, Sonderkulturen (wie 
Obstwiesen und Baumschulflächen), naturnahe Flä-
chen und kleine Siedlungsflächen in Relation zur 
Größe des Landschaftsraumes gesetzt werden.

Tabelle 15: Erlebnisqualität der Landschaftsbildtypen (Wirz, 1995: Gutachten „Landschaftsrahmenplan Ostholstein“, Han-
nover, ergänzt) 

Landschaftsbildtyp Erlebnisqualität 

Weiträumige, ungegliederte Agrarlandschaft im Bereich der Festlandsmarsch (nicht 
PR II) gering, mittel bis hoch 

Weiträumige, gegliederte Agrarlandschaft im Bereich der Marsch (nicht PR II) hoch 

Flachwellige, weiträumige, ungegliederte Agrarlandschaft gering 

Bewegte, ungegliederte Agrarlandschaft mittel 

Strukturierte Agrarlandschaft mittel 

Flachwellige, strukturierte Agrarlandschaft hoch 

Bewegte, strukturierte Agrarlandschaft hoch 

Kleinräumig gegliederte Agrarlandschaft hoch 

Geändert flachwellig, kleinräumig gegliederte Agrarlandschaft sehr hoch 

Bewegte, kleinräumig gegliederte Agrarlandschaft sehr hoch 

Landschaft der Marsch- und Geestinseln, Halligen (nicht PR II) sehr hoch 

Nordseeküste (nicht PR II) sehr hoch 

Niederung hoch 

Flachküste der Ostsee sehr hoch 

Steilküste der Ostsee sehr hoch 

Überformte Meeresküste mittel 

Dünen, Mager- und Trockenrasenflur hoch 

Hügelige, waldgeprägte Agrarlandschaft sehr hoch 

Laubwald sehr hoch 

Städtischer Siedlungsbereich gering 

Als visuelle Leitstrukturen werden deutlich wahr-
nehmbare, lineare Landschaftselemente wie Höhen-
züge, Reliefsprünge, Gehölzstrukturen entlang von 
Fließgewässern in offenen Talbereichen, markante 
Wälder und Küstenlinien bezeichnet. Sie werten 
Landschaftsräume in der Regel auf.  

Neben linearen Landschaftselementen dienen auch 
punktuelle Landschaftselemente als optische Fix-
punkte. Als solche fernwirksame Orientierungs-
punkte sind bedeutsam:  
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• einzelne, in ausgeprägten formalen Kon-
trast zu ihrer Umgebung stehende Einzel-
strukturen (zum Beispiel prägnante Morä-
nenhügel oder Küstenabbrüche),  

• kulturhistorische Elemente in exponierter 
Lage (zum Beispiel Kirchen, Schlösser, 
Gutshöfe) oder auch  

• technische Elemente (zum Beispiel Leucht-
türme). 

Sie wirken auf weite Ferne in Landschaftsbildräume 
hinein und können deren Erscheinungsbild aufwer-
ten aber auch stören. 

 

4. Klimawandel 
Die prognostizierten Veränderungen in der Nieder-
schlagsverteilung (siehe Kapitel 2.1.3: Klima und 
Klimawandel des Hauptteiles) bewirken Änderungen 
in der klimatischen Wasserbilanz, die sich insbeson-
dere auf nasse und feuchte Ökosysteme, aber auch 
auf Ökosysteme der trockenen Standorte wie Dü-
nen und Magerwiesen auswirken werden. 

Tabelle 16: Pflanzengesellschaften und ihre Reaktion auf den Klimawandel 

Gesellschaft  Natura 2000 Code Gefährdung durch den Klimawandel Veränderung 
durch den 
Klimawandel 

Lemnetea minoris (Was-
serlinsen-Decken) 

1150, 3150 Der Temperaturanstieg in Kleingewässern 
kann die Ausbreitung von Azolla filiculoides, 
Lemna turionifera und Wolffia arrhiza auslö-
sen. Wesentliche strukturelle Änderungen 
des Artenbestandes sind aber schwer vor-
stellbar. 

o 

Charetea fragilis 
(Armleuchteralgen) 

1130, 
3140,3110,1160, 
1150, 3140 

Die Mehrzahl der höherwertigen Arten 
kommt in kalten Klarwasserseen vor. Eine 
Gefährdung durch Temperaturanstieg ist da-
her nicht auszuschließen. 

- 

Zosteretea marinae 
(Seegraswiesen) 

1110, 1160 Seegras ist durch Eindeichung und dem An-
stieg des Meeresspiegels gefährdet, nicht 
direkt durch Klimaveränderungen. 

o 

Potamogetonetea 
(Wasserpflanzenges. 
der Still- und Fließge-
wässer) 

1110, 1160, 3150, 
3260 

Für empfindliche Arten kann eine Erwär-
mung des Wasserkörpers zum Problem 
werden. - 

Utricularietea interme-
dio-minoris 
(Wasserschlauch-Ges.) 

3160, 7140, 7210 Die standörtlich sehr stenöke Art ist durch 
Eutrophierung gefährdet. o 

Littorelletea uniflorae 
(Strandlings-Ges.) 

2190, 3110, 3130 Die standörtlich sehr stenöke Art ist durch 
Eutrophierung und Versauerung gefährdet. o 

Bidentetea tripartitae 
(Zweizahn-Spülsaum) 

3270 Diese Art wird von wechselnden Wasser-
ständen profitieren. + 

Isoeto-Nanojuncetea 
(Zwergbinsen-Ges.) 

2190, 3132 Eine empfindliche Reaktion auf sinkende 
Grundwasser-Stände in den Dünentälern 
und Heidesenken ist zu erwarten. Eine Aus-
breitung ist nur im Bereich von See- und 
Flussufern bei verstärkten Wasserstands-
schwankungen denkbar. 

- 

Polygono-Poetea an-
nuae 
(Hemerophile Trittflur-
Ges.) 

- Die auf stark verdichteten und belasteten 
Böden weit verbreitete Gesellschaft unter-
liegt keiner Gefährdung. o 



 

162 

 

Gesellschaft  Natura 2000 Code Gefährdung durch den Klimawandel Veränderung 
durch den 
Klimawandel 

Stellarietea mediae 
(Acker-Wildkrautfluren) 

- Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung ist die Artendichte sehr gering. 
Wärmere Sommer könnten die Artendichte 
erhöhen, sofern keine betriebswirtschaftli-
chen Maßnahmen dagegen stehen. 

o 

Phragmiti-Magnocari-
cetea 
(Schilf-Röhrichte, Großs-
eggen-Rieder) 

1130, 2190, 3150, 
3260 

Als Schlüsselarten haben sie ein weites 
Areal und dürften sich nicht nennenswert 
verändern, aber durch stärkere Wasser-
standsschwankungen könnten konkurrenz-
schwache Arten durch Feuchtgrünlandarten 
verdrängt werden. Bei fallenden sommerli-
chen Wasserständen käme es zunehmend 
zum Trockenfallen von Niedermoortorfen, 
Torferden und Mudden und machen die 
CO2-Senke zu einer CO2-Quelle. 

- 

Scheuchzerio-Cricetea 
nigrae 
(Niedermoor-Ges., 
Hochmoor-Schlenken-
ges.) 

2190, 7140, 7150, 
7210, 7230 

Sinkt der Wasserspiegel, verschiebt sich 
das Artenspektrum zugunsten ubiquitärer 
Sippen. Die Abtrocknung der oberen Torf-
schichten führt zur Freisetzung von Nähr-
stoffen und CO2. 

- 

Thero-Salicornietea 
(Queller-Bestände) 

1310 Hier besteht kein Einfluss durch den Klima-
wandel. Ein Anstieg des Meeresspiegels 
bringt die Verlagerung der Zonierung. 

o 

Spartinetea 
(Schlickgras-Bestände) 

1320 Der Klimawandel bringt den Beständen Vor-
teile. + 

Cakiletea maritemae 
(Meersenf-Spülsäume) 

1210 Die vorkommenden Arten sind Arten mit 
Schwerpunkt im Mediterranbereich und wer-
den von steigenden Temperaturen im Som-
mer profitieren. 

+ 

Ammophiletea 
(Vordünen und Dünen-
ges.) 

2110, 2120 Trockenere und wärmere Sommer werden 
die azonalen Vegetationstypen eher be-
günstigen. 

+ 

Honchenyo-Elymetea 
(Strandroggen-Ges.) 

1220, 2110 Wärmere und trockenere Sommer werden 
von Vorteil sein. + 

Juncetea maritimi 
(Salzmarschen-Ges.) 

1330, 1340, 1130, 
1230, 2190 

Hydrologie, Salzgehalte und Nutzung steu-
ern die Vegetationszusammensetzung. 
Durch den Meeresspiegelanstieg wird es zu 
Verschiebungen kommen.  

o 

Molinio-Arrhenatheretea 
(Wirtschaftsgrünland) 

1130, 2190, 6410 Wärmere und trockenere Vegetationsperio-
den werden im Feuchtgrünland künftig die 
Wasserversorgung absinken lassen. Bei or-
ganogenen Böden dürften sich Kohlenstoff- 
und Nährstofffreisetzung aus den Torflagern 
beschleunigen. 

- 

Koelerio-Corynepho-
retea 
(Sandtrockenrasen, 
Graudünen) 

2130, 2330, 6120 Die Gefährdung durch Eutrophierung ist grö-
ßer als durch einen Temperaturanstieg. 

o 

Festuco-Brometea 
(Trespen-Halbtrockenra-
sen) 

1230, 6210 Eine Gefährdung liegt eher durch Eutrophie-
rung vor als durch Temperaturanstieg. Mit 
einer Ausbreitung ist nicht zu rechnen. 

o 
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Gesellschaft  Natura 2000 Code Gefährdung durch den Klimawandel Veränderung 
durch den 
Klimawandel 

Agropyretea repentis 
(Nitrophytische, ruderale 
Trockenrasen) 

- Diese Art wird unter nährstoffreichen und 
sommertrockenen Verhältnissen noch kon-
kurrenzstärker. 

+ 

Nardo-Callunetea 
(Borstgras-Rasen und 
Strauchheiden) 

2140, 2150, 2310, 
2320, 4030, 6230 

Bereits jetzt ist ein schleichender Artenwan-
del durch Nährstoffeinträge zu beobachten. 
Sommertrockene Verhältnisse können zu-
sätzlichen Stress verursachen und zu Ex-
tinktion der gefährdeten Population führen. 

- 

Oxycocco-Sphagnetea 
(Feuchtheide- und Hoch-
moorbulten-Gesell-
schaft) 

2190, 4010, 7110, 
7120 

Schleswig-Holstein befindet sich mit an der 
Südgrenze des Hochmoor-Ökoareals. Als 
Folge des Klimawandels könnte sich diese 
Grenze nach Norden verschieben. Sichtbar 
wird das durch zunehmende Bestockung mit 
Gehölzen. Es besteht die Gefahr der Ab-
trocknung, Mineralisation und Wandel von 
CO2-Senke zur -Quelle. 

- 

Artemisietea vulgaris 
(Ruderale Säume und 
Uferstaudenfluren) 

6430, 6440, 6510 Diese Arten befinden sich an nährstoffrei-
chen Offenstandorten mit Generalisten und 
einem weiten hydrologischen Gradienten. 
Es ist eher mit einer Ausbreitung zu rech-
nen. 

+ 

Trifolio-Geranietea san-
guinei 
(Meso- und thermophile 
Saumges.) 

6210 Kleinräumige Gesellschaften, die zwar wär-
meliebend sind, aber faktisch von nitrophilen 
Stauden verdrängt werden. o 

Epilobietea angustifolii 
(Schlagflur-Ges.) 

- Es sind keine Veränderungen durch den Kli-
mawandel zu erwarten. o 

Rhamno-Prunetea 
(Gebüsch- und Vorwald-
ges.) 

2160, 2170 Es sind kaum noch Waldarten vorhanden, 
sondern Nitrophyten. Durch sommerliche 
Trockenphasen wird dieser Trend eher fort-
gesetzt (Einwehen von Dünger). 

o 

Salicetea purpurea 
(Weidengebüsche und –
wälder der Weichholz-
aue) 

91EO, 91FO Eine Zerstörung erfolgt hier nutzungs- und 
nicht klimabedingt. 

o 

Alnetea glutenosae 
(Erlen- und Weiden-
bruchwälder) 

- Auch Bruchwälder sind größtenteils entwäs-
sert, nur 15 Prozent sind oligohemerob. 
Durch die Entwässerung mineralisieren die 
Torfe und geben CO2 frei. Durch den Klima-
wandel wird dieses verstärkt. 

- 

Vaccinio-Piceetea 
(Koniferenforsten- und 
Birkenbruchwälder) 

91DO Die Sommertrockenheit wird Birkenbruch-
wälder auf entwässerten Hochmooren för-
dern. Die Transpiration der Baumschicht 
wird die Torfzehrung fördern. Die CO2-Sen-
ken-Funtion ist aber noch gegeben. 

o 

In der Tabelle 16: Pflanzengesellschaften und ihre 
Reaktion auf den Klimawandel werden beispielhaft 
einige vom Klimawandel betroffene Pflanzengesell-
schaften und LRT sowie deren Gefährdungspoten-
zial dargestellt. Daraus wird deutlich, dass vor allem 
Ökosysteme, die auf Gewässer oder bestimmte 
Grundwasserstände angewiesen sind, sich negativ 
entwickeln können. Abnehmende Bodenfeuchte der 

obersten Bodenschicht und sinkende Grundwasser-
stände aufgrund verminderter Niederschläge im 
Sommer können dazu führen, dass einzelne Öko-
systeme periodisch trocken fallen, dies betrifft vor 
allem Täler und Tieflagen. Trocknen einzelne Ge-
wässer im Sommer komplett aus, werden sie meist 
nicht wieder besiedelt. 
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Auwälder im Überflutungsbereich von Fließgewäs-
sern könnten beispielsweise von den zunehmenden 
Wassermengen im Winter profitieren, im Sommer 
dagegen vermehrt austrocknen. Tabelle 17 stellt die 

Wirkungsketten für einige Klimaveränderungen dar. 
Dabei werden auch die potenziell gefährdeten Öko-
systemfunktionen, die den natürlichen Ressourcen 
zur Verfügung stellen sollen, benannt. 

Tabelle 17: Klimaänderungen und ihre Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Vegetation und 
Artenzusammensetzung 

Klimaänderung Ressource Auswirkungen Klimafolgen Gefährdete Ökosys-
temdienstleistung 

Zunahme der 
Temperatur 

Wasser Verringerte Infiltrati-
ons- und Abflussrate, 
geringere Grundwas-
serneubildung, gerin-
gerer O2-Gehalt 

Abnehmende Ge-
wässerqualität 

Klimaregulierung, Pri-
märproduktion, Nähr-
stoffkreislauf, Schad-
stoffregulierung 

Boden Erhöhte Evapotranspi-
ration 

Vegetation steigende Wachs-
tumsrate, Verlänge-
rung der Vegetations-
periode 

Artenzusam-
mensetzung 

Vermehrtes Algen-
wachstum in Gewäs-
sern 

Hitze- und 
Trockenperioden 

Wasser Periodisches Trocken-
fallen von Gewässern 

Verstärkung der 
THG-Freisetzung, 
besonders aus ent-
wässerten hydro-
morphen Böden 

C-Speicherung, Was-
serneubildung 

Boden periodisches Trocken-
fallen von grundwas-
serabhängigen Böden 
und Tälern 

Vegetation Ansiedlung wärme- 
und trockenheitslie-
bender Flora 

Artenzusam-
mensetzung 

Oftmals keine Besied-
lung des Ökosystems 
mehr 

Intensivierung der 
Niederschläge 
und Verschiebung 
der Niederschläge 
vom Sommer zum 
Winter 

Wasser Höhere Infiltration und 
Sättigung, erhöhte Ab-
flussrate, Grundwas-
seranreicherung, 
Sturmfluten 

Erosionsgefahr vor 
allem auf Flächen 
mit geringem Bo-
denbedeckungs-
grad, Überflutungs-
ereignisse 

Schutz vor Naturge-
fahren 

Boden Nährstoffauswa-
schung und Akkumu-
lation in den Vorflutern 

Vegetation  

Artenzusam-
mensetzung 

 

Meeresspiegelan-
stieg 

Wasser Salzwasserintrusion  Biodiversität 

Boden  

Vegetation Ausbreitung der Wat-
ten und Tideröhricht-
bereiche 

Artenzusam-
men-setzung 

Einwanderung von Ar-
ten 



 

 

Im Folgenden werden diejenigen Ökosysteme 
Schleswig-Holsteins dargestellt, denen zum einen 
eine Bedeutung zur Minderung der Treibhausgas-
Emissionen als Klimaschutzfaktor zukommt, sowie 
Ökosysteme, die unter dem Einfluss des Klimawan-
dels einer großen Veränderung unterliegen können, 
bzw. bei denen bereits Degradationen festzustellen 
sind.  

Kohlenstoffreiche Böden 

Als eine der größten Kohlenstoff-Senken (nach den 
Ozeanen) fungiert der Boden, indem er in Form von 
organischer Substanz in den obersten 0,3 Metern 
Bodenschicht ungefähr doppelt so viel Kohlenstoff 
speichert, wie sich in der Atmosphäre befindet. Der 
Gehalt an organischer Substanz ist somit eine ent-
scheidende Klimaschutz-Größe. Nach den Kriterien 
des IPCC und der deutschen bodenkundlichen 
Klassifikation umfassen die kohlenstoffreichen Bö-
den Nieder- und Hochmoore, Moor- und Anmoorg-
leye sowie Anmoorpseudogleye. Diese Böden ent-
standen unter (Stau-) Wassereinfluss und bauen – 
bei Grundwasserabsenkung – vermehrt Humus ab, 
da durch die Belüftung Zersetzungsprozesse einge-
leitet werden. Es wird geschätzt, dass weltweit in 

Moorböden 450 bis 500 Gigatonnen Kohlenstoff in 
Form von Torf (Bodenmaterial mit mehr als 30 Pro-
zent organischer Substanz) gespeichert sind – dies 
entspricht etwa einem Drittel der gesamten, in Bö-
den gebundenen Kohlenstoffvorräte. Vergrößert 
sich die aerobe Zone der Torfkörper, oxidieren die 
über lange Zeit akkumulierten Kohlenstoffverbindun-
gen schnell und der Moorboden wird zu einer Quelle 
für Treibhausgasemissionen. Besonders auf ent-
wässerten und landwirtschaftlich genutzten Mooren 
läuft dieser Prozess verstärkt ab. Die Moorböden 
Schleswig-Holsteins emittieren pro Jahr insgesamt 
2,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente5, der größte 
Anteil davon stammt aus entwässerten Mooren (2,3 
Millionen Tonnen CO2-Äquivalente). Dies entspricht 
einem Anteil von 9,3 Prozent der Gesamtemissio-
nen Schleswig-Holsteins (ohne Emissionen aus 
Landnutzung und Landnutzungsänderung). Die Ta-
belle 17: Treibhausgas-Emissionswerte auf Moorbö-
den sind die Ergebnisse der Bilanzierung der Klima-
wirkung von Moorböden in Schleswig-Holstein zu-
sammengefasst. Den größten Anteil an den Emissi-
onen aus Moorböden haben die intensiv landwirt-
schaftlich als Grünland genutzten Niedermoorböden 
mit 890.712 Tonnen CO2-Äquivalente.  

Tabelle 18: Treibhausgas-Emissionswerte auf Moorböden (Jensen et al., 2010) 

Einheiten Biotopkarie-
rung Wasserstufe6 Torfart Fläche  

in Hektar  
Tonnen CO2-Äquiva-
lente  
pro Jahr 

Nasse, hochwertige Systeme 17.483 114.289 

Bult-Schlenken-Stadium 4+/5+ Hochmoor 141 705 

Bruchwald 5+ Niedermoor 4.763 4.763 

Ehemaliger Torfstich 5+ Hochmoor 1.176 3.528 

Übergangs-/Schwing-
moorflächen naturnah 4+/5+ Hochmoor 402 1.206 

Röhricht 4+ Niedermoor 7.314 80.454 

Großseggenried 5+ Niedermoor 1.088 5.440 

Niedermoor/Sumpf 5+ Niedermoor 2.599 18.193 

Entwässerte hochwertige Flächen 20.754 263.912 

Heidekraut-Stadium 4+ Hochmoor 851 8.085 

Pfeifengras-Stadium 4+ Hochmoor 3.756 35.682 

Birken-Stadium 4+ Hochmoor 4.025 38.237 

Feuchtgebüsch (Weiden) 4+ Niedermoor 2.305 0 

Hochstaudenflur 2+ Niedermoor 2.657 63.768 

Talniederung 3+ Niedermoor 1.743 28.760 

Feuchtgrünland 3+ Niedermoor 5.417 89.380 

                                                           
5 Erwärmungswirkung einer bestimmten Menge eines 
Treibhausgases über einen festgelegten Zeitraum im Ver-
gleich zu derjenigen von CO2 (IPCC 2013) 

6 Wasserstufen: 6+ = geflutet, 5+ = nass, 4+ = halb-
nass/sehr feucht, 3+ = feucht, 2+ = mäßig feucht 
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Einheiten Biotopkarie-
rung Wasserstufe6 Torfart Fläche  

in Hektar  
Tonnen CO2-Äquiva-
lente  
pro Jahr 

Entwässerte geringwertige Flächen 107.297 2.081.172 

Grünland extensiv 3+ Hochmoor 14.884 223.260 

Grünland extensiv 3+ Niedermoor 40.000 600.000 

Grünland intensiv 2+ Hochmoor 5.000 120.000 

Grünland intensiv 2+ Niedermoor 37.113 890.712 

Acker 2+ Hochmoor 300 7.200 

Acker 2+ Niedermoor 10.000 240.000 

Gesamtsumme Schleswig-Holstein 145.534 2.459.373 

Grünland als CO2-Senke 

In Deutschland sind für die, durch Landnutzungsän-
derung verursachten Treibhausgasemissionen vor 
allem die landwirtschaftliche Nutzung entwässerter 
Moore und die Umwandlung von Grünland zu 
Ackerflächen verantwortlich. Eine CO2-Senkenfunk-
tion hat das Grünland so lange, bis es sein spezifi-
sches Kohlenstoffgleichgewicht erreicht hat. Die 
meisten Grünlandflächen stellen noch eine CO2-
Senke dar, da dieser Sättigungszustand erst nach 

mehr als 100 Jahren erreicht wird. Bodentyp und 
Wasserstand spielen dabei eine große Rolle, denn 
hydromorphe Böden haben eine höhere Kohlen-
stoffspeicherkapazität. Für Niedermoorböden mit je-
weils unterschiedlichen Nutzungen wurden folgende 
Treibhausgasemissionen festgestellt (siehe Tabelle 
19: Treibhausgas-Emissionen auf Niedermoorböden 
in Abhängigkeit der Nutzung und des Wasserstan-
des).

Tabelle 19: Treibhausgas-Emissionen auf Niedermoorböden in Abhängigkeit der Nutzung und des Wasserstandes 
(Drösler et al., 2011) 

Nutzung Mittlerer Wasserstand ab Gelän-
deoberkante 
in Zentimetern 

Treibhausgasemissionen (CO2, 
CH4, N2O) 
in Tonnen pro Hekar pro Jahr CO2-
Äquivalente 

Naturnahes Moor/renaturiert -10 3,3 

Grünland extensiv -11 10,3 

Grünland extensiv (mäßig drai-
niert) -29 22,5 

Grünland intensiv (tief drainiert) -49 30,9 

Acker (tief drainiert) -70 33,8 

Bei einer Umwandlung von Grünland in Acker wird 
der größte Teil des im Boden enthaltenen Kohlen-
stoffs im ersten Jahr nach dem Umbruch als CO2 
freigesetzt. Dagegen wird bei einer Neuanlage von 
Grünland Kohlenstoff im Boden gebunden, aller-
dings ist die Festsetzungsrate pro Jahr nur halb so 
hoch wie die Freisetzungsrate nach dem Umbruch. 

Grünland in Überflutungsgebieten, insbesondere in 
Auenlandschaften, trägt wesentlich zum Wasser-
rückhalt bei, indem es mehr Wasser im Boden zu-
rückhalten kann. Im Gegensatz zu Ackerland weist 
Boden unter Grünland mehr Gesamtporenvolumen 
und eine bessere Wasserinfiltration auf, da es nicht 

gepflügt und mit weniger schweren Geräten bear-
beitet wird. Aufgrund der dauerhaften Durchwurze-
lung des Bodens trägt Grünland auch wesentlich zur 
Erosionsminderung in Überschwemmungsgebieten 
bei. Im Hinblick auf die Biodiversität kommen über 
ein Drittel aller heimischen Farn- und Blütenpflan-
zen hauptsächlich im Grünland vor; daneben bietet 
es Lebensraum für Wirbeltiere, Vögel, Amphibien 
und Insekten. Es bestehen hier sehr enge Wechsel-
beziehungen zwischen Flora und Fauna, daher 
spielt der Erhalt von Grünland bei der Erreichung 
von Biodiversitätszielen eine wesentliche Rolle. 
Nach dem HNV-Farmland-Indikator betrug der An-
teil der Flächen mit hohem Naturwert im Jahr 2010 
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3,3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Im 
Jahr 2013 waren es 2,9 Prozent, somit ist ein Trend 
von 12,1 Prozent Verlust zu verzeichnen. Die zu-
nehmende Intensivierung führt zu einer erheblichen 
Abnahme von ökologisch wertvollen Flächen und 
Strukturen im Grünland. 

Wälder 

Der Waldboden als natürliche CO2-Senke lagert 
rund 70 Prozent des Kohlenstoffvorrats im Mineral-
boden und 30 Prozent im Auflagehumus an. Der 
mittlere C-Vorrat der Laub- und Nadelwälder 
Schleswig-Holsteins in den obersten 90 Zentimeter 
Bodenschicht der Mineralböden sowie der organi-
schen Auflage der Wälder und Moore liegt auf 
Grundlage der zweiten Bodenzustandserhebung 
(BZE) bei rund 32 Millionen Tonnen Kohlenstoff 
bzw. 188 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar (Wördehoff 

et al. 2012), was einer Menge von 695 Tonnen CO2-
Äquvalenten entspricht7. Im Mittel entfallen etwa 55 
Prozent der Kohlenstoffvorräte des gesamten Wal-
des auf den Waldboden. Auch die lebende ober- 
und unterirdische Baumbiomasse spielt für die lang-
fristige Kohlenstoffspeicherung eine wesentliche 
Rolle bei der Vermeidung weiterer klimatischer Ver-
änderungen. Zur dritten Bundeswaldinventur 2012 
wurde für die schleswig-holsteinischen Wälder ein 
Kohlenstoffvorrat von insgesamt 18 Millionen Ton-
nen in der lebenden Baumbiomasse dokumentiert. 
Dies entspricht 66,6 Millionen Tonnen CO2-Äquiva-
lente. Tabelle 20: Kohlenstoffvorräte der Wälder 
Schleswig-Holsteins nach Speichern zeigt eine 
Übersicht der Kohlenstoffvorräte aller Speicher des 
Waldes in Schleswig-Holstein für das Jahr 2012. 

Tabelle 20: Kohlenstoffvorräte der Wälder Schleswig-Holsteins nach Speichern (Wördehoff et al., 2012) 

Speicher Fläche  
in Hektar, gerundet 

Vorrat  
in Kubikmetern 

Kohlenstoff-Vorrat  
in Tonnen 

Lebende Baumbiomasse (gesamte oberirdische 
Biomasse, lebende Grobwurzeln) 160.000 47.000.000 12.000.000  

Tote Baumbiomasse (totes Derbholz ab sieben 
Zentimetern Durchmesser) 160.000 1.500.000 190.000 

Auflagehumus (ohne Moorböden)   35 pro Hektar  

Mineralboden (bis 90 Zentimeter Tiefe, ohne 
Moorböden)8   130 pro Hektar  

 

Im Zusammenhang mit steigenden C-Vorräten ei-
nes Waldes, also einer Senkenfunktion, ist ein ho-
hes Durchschnittsalter der Bäume von großer Be-
deutung. Dies bedeutet, möglichst naturnahe Wald-
bestände mit starken Einzelbäumen und Totholz-
mengen zuzulassen. Die Wälder der nördlichen He-
misphäre sind laut der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (2006) eine 
bedeutende Netto-Senke. „Die größtenteils nachhal-
tig bewirtschafteten Wälder Europas (geographi-
sche Einheit bis Ural) binden CO2 in einer Größen-
ordnung von rund 20 Prozent der jährlichen Emissi-
onen durch Verbrennung fossiler Brennstoffe im 
gleichen Gebiet“ (PISTORIUS, 2006). Die Senken-
funktion wird aber nur sichergestellt, wenn sich der 
Wald im Wachstum befindet. Daher ist die Wald-
mehrung und nachhaltige Bewirtschaftung von Wäl-
dern ein Garant für die Kohlenstoffbindung. Im 
„Fahrplan Anpassung an den Klimawandel“ des 
MELUR (2011) wird nicht nur der Walderhaltung, 
sondern auch der langfristig angestrebten Neuwald-
bildung eine hohe Bedeutung im Klimaschutz beige-
messen. 

                                                           

7 Die Berechnung erfolgt laut BAFU (2006) über das Ver-
hältnis von Molekülgewicht CO2/Atomgewicht C = 44/12 = 
3,7. 

Artenreiche, naturnahe Laubholz-Mischwälder ha-
ben eine hohe natürliche Anpassungsfähigkeit auf-
grund ihrer großen strukturellen und genetischen 
Vielfalt. Sie tragen damit zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt sowie zum Feuchte- und Temperatur-
ausgleich bei. Wälder besitzen ein hohes Absorpti-
onsvermögen für Strahlung (niedrige Albedo von 5 
bis 18 Prozent), tragen mit ihrer insgesamt großen 
Blattoberfläche zur Verdunstung bei und regulieren 
damit auch den hydrologischen Kreislauf. Durch den 
hohen Bewuchs der Bodenoberfläche wird die Was-
ser- und Nährstoffaufnahme gefördert, wodurch 
dem Wald ebenso die Ökosystemfunktionen Hoch-
wasserschutz und Nährstoffrückhalt zugeschrieben 
werden können. 

Böden der trockenen Standorte  

Die Zunahme von extremen jahreszeitlichen Unter-
schieden in der Niederschlagsverteilung betrifft nicht 
nur feuchte kohlenstoffreiche Systeme, sondern 
auch trockene Standorte. Von sommerlichen Was-
serbilanzdefiziten sind besonders Böden mit nur ge-
ringem Wasserspeichervermögen betroffen (zum 

8 Datengrundlage:Zweite bundesweite Bodenzustandser-
hebung (BZE II, 2007) 
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Beispiel Sandböden mit hohem Anteilen an Grob- 
und Mittelsand). Während der Vegetationsperiode 
wird auf sandigen Standorten die nutzbare Feldka-
pazität schneller erschöpft sein, hinzu kommen ge-
ringe kapillare Aufstiegsraten, was insgesamt zu 
Trockenstress für die Pflanzen führen kann. Infolge 
erhöhter Verdunstungsraten im Sommer spielt der 
Grundwasserflurabstand eine große Rolle für die 
Wasserverfügbarkeit der Pflanzen. Die grundwas-
serfernen sandig ausgebildeten Böden der Hohen 
Geest und der Vorgeest zählen hierzu, ebenso wie 
die sandigen Endmoränen und Binnensanderflä-
chen des Östlichen Hügellandes. Im Winter dage-
gen können höhere Sickerwasserraten v.a. auf den 
sandigen und damit stark durchlässigen Geest-
Standorten erwartet werden, sodass hier mit einer 
hohen Grundwasserneubildung gerechnet werden 
kann. 

Höhere Temperaturen können sich generell auch 
positiv auf einige Gesellschaften dieser Standorte 
auswirken, im Hinblick auf die Biodiversität kommt 
es dabei aber zur Verschiebung der Artenzusam-
mensetzung, da an Trockenheit weniger gut ange-
passte Arten verdrängt werden. 

Laut DIERSSEN ET AL. (2007) dürfte die Produktivität 
der grundwasserfernen Grünlandflächen auf wech-
selfeuchten bis trockenen Standorten in wärmeren 
und trockeneren Vegetationsperioden geringfügig 
bis mäßig abfallen, vor allem auf ohnehin ertrags-
schwachen, sandigen Böden. Für die zukünftige Be-
wirtschaftung solcher Flächen sei zu berücksichti-
gen, dass bei längerer landwirtschaftlicher Vornut-
zung mit entsprechend intensiver Düngung die Eig-
nung solcher Standorte als „Ausgleichsflächen“ im 
Sinne des § 15 BNatSchG stark eingeschränkt ist, 
weil sich der spontan einstellende Artenpool in ers-
ter Linie aus ausbreitungsfreudigen Ubiquisten zu-
sammensetzen dürfte. Alternativ sei die Überfüh-
rung solcher Standorte in Forstflächen zu erwägen.  

Kommunale und regionale Aktionspläne zur An-
passung an den Klimawandel 

Den kommunalen und regionalen Aktionsplänen zur 
Anpassung an den Klimawandel kommt bei der Um-
setzung dieser Ziele eine besondere Bedeutung zu. 
Im Planungsraum II ist dabei auf folgende kommu-
nale Aktivitäten hinzuweisen:  

Klimaschutz:  
In Schleswig-Holstein bestehen vielfältige kommu-
nale Aktivitäten auf dem Feld des Klimaschutzes. 
Einen guten Überblick über die vielfältigen Aktivitä-
ten bieten folgende Instrumente, Angebote und 
Netzwerke:  

1. Energie- und Klimaschutzinitiative Schleswig-
Holstein (EKI) 

Mit der Energie- und Klimaschutzinitiative Schles-
wig-Holstein (EKI) bietet das Land Schleswig-Hol-
stein Städten und Gemeinden Unterstützung bei der 

Umsetzung der Energiewende „vor Ort“ an. Zu den 
Angeboten zählen u.a. kostenfreie Initialberatung 
durch die IB.SH Energieagentur, Informationsmate-
rialien und Tools, Unterstützung bei der Beantra-
gung von Fördermitteln bei der EU, des Bundes und 
des Landes und zielgruppenspezifische Fachveran-
staltungen. Kommunale Akteure wie Kommunalver-
waltungen, kommunale Energieversorger oder Woh-
nungsbaugesellschaften sollen im Rahmen von EKI 
mit Informationen und Beratungen ermutigt und un-
terstützt werden, Klimaschutz- und Energiewende-
maßnahmen eigenständig umzusetzen. Im Fokus 
steht dabei die Energiewende im Wärmesektor – die 
sogenannte „Wärmewende“. EKI soll zudem dabei 
unterstützen, dass Fördermittel des Bundes für die 
Themenfelder Energiewende und Klimaschutz opti-
mal in Schleswig-Holstein eingesetzt werden. 

Kontakt: 

IB.SH Energieagentur,  

E-Mail: eki@ib-sh.de 

Informationen zur Energie- und Klimaschutz-Initia-
tive Schleswig-Holstein 

2. Projektdatenbank der Energieolympiade 
Eine umfangreiche und aktuelle Übersicht von kom-
munalen Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und 
Energieeinsparung bietet die Projektdatenbank der 
Energieolympiade. Die umfangreiche Suchfunktion 
erlaubt eine gezielte Suche unter anderem nach 
Thema und Region innerhalb des Landes. 

Die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz 
Schleswig-Holstein (EKSH) veranstaltet gemeinsam 
mit ihren Partnern, den Kommunalen Landesver-
bänden, der Landesregierung, der Investitions-
bank/Energieagentur sowie dem Klima-Bündnis re-
gelmäßig die Energieolympiade, bei der sich Kom-
munen in vier Disziplinen mit ihren Projekten und 
Konzepten bewerben können. Im Rahmen dieses 
kommunalen Wettbewerbs werden vorbildliche Pro-
jekte prämiert, die auf kommunaler Ebene zur Ener-
gieeinsparung und damit auch zum Klimaschutz bei-
tragen. Die Disziplin „EnergieProjekt“ mit kleinen, 
großen und Verhaltensprojekten ist die Standarddis-
ziplin. Ferner wird ein Themenpreis ausgelobt, der 
als dynamisches Element bei jeder Wettbewerbs-
runde wechseln kann. Überdies gibt es die Disziplin 
„EnergieHeld“ für besonderes ehrenamtliches Enga-
gement. Unter der Disziplin „EnergieKonzept“ passt 
alles an Ideen, die noch in der Planungs- bzw. Um-
setzungsphase stecken und die idealerweise einen 
übergreifenden Ansatz haben.  

Teilnahmeberechtigt sind Städte, Gemeinden, 
Kreise und Zweckverbände. Jede Kommune kann 
sich in allen vier Disziplinen mit mehreren Wettbe-
werbsbeiträgen beteiligen. 

Kontakt:  

Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schles-
wig-Holstein GmbH 

mailto:eki@ib-sh.de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Energie/EnergieKlimaschutz/EnergieKlimaschutz_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Energie/EnergieKlimaschutz/EnergieKlimaschutz_node.html
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Boschstraße 1 | 24118 Kiel 

Informationen zum Wettbewerb EnergieOlympiade 

Projektdatenbank der EnergieOlympiade  

3. Klimabündnis 
Das Klima-Bündnis ist ein bundesweit wichtiger An-
sprechpartner für Kommunen zu Fragen der Treib-
hausgasreduktion. Das Bündnis unterstützt die kom-
munale Vernetzung und stellt den Mitglieds-Kom-
munen einer Reihe von Methoden, Instrumenten 
und ein CO2-Bilanzierungsinstrument zur Verfü-
gung. Die Mitglieder des Klimas-Bündnisses ver-
pflichten sich zu einer freiwilligen, kontinuierlichen 
Minderung der Treibhausgasemissionen (alle fünf 
Jahre um zehn Prozent, bis zum Jahr 2030 eine 
Verminderung auf ein Niveau von 2,5 Tonnen CO2-
Äquivalent pro Einwohner und Jahr). Das Land 
Schleswig-Holstein unterstützt die Ziele und Aktivi-
täten des Klimas-Bündnisses und ist seit 2003 Mit-
glied im Klima-Bündnis. 

Zu den Aktivitäten des Klima-Bündnis gehören ne-
ben den genannten Instrumenten unter anderem 
eine jährliche nationale Klimakonferenz, regionale 
Arbeitstreffen und Kampagnen. 

Derzeit sind 22 Kommunen aus Schleswig-Holstein 
Mitglied im Klima-Bündnis und können damit als 
Vorreiter zu Fragen des kommunalen Klimaschut-
zes im Land angesehen werden. 

Kontakt:  

Klima-Bündnis 
Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main 
E-Mail: europe@klimabuendnis.org   

www.klimabuendnis.org 

Übersicht zu den Mitgliedern des Klimas-Bündnis-
ses 

Beispielhaft ist im Planungsraum das Klimabündnis 
Kieler Bucht zu nennen. Das Klima-Bündnis Kieler 
Bucht ist ein Zusammenschluss von derzeit 20 Ost-
seegemeinden, wissenschaftlichen, touristischen 
und institutionellen Einrichtungen mit dem Ziel, 
Klimaanpassungsmaßnahmen zu vermitteln und zu 
initiieren. Dort, wo es für die Umsetzung von Anpas-
sungsprojekten sinnvoll erscheint, werden auch Kli-
maschutzmaßnahmen berücksichtigt. Unsere Hand-
lungsschwerpunkte sind der Küstenschutz und Tou-
rismussektor. 

Kontakt:  

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Geographisches Institut 
Abteilung Küstengeographie & Klimafolgenfor-
schung 
Ludewig-Meyn-Str. 14, 24098 Kiel 

Klimabündnis Kieler Buchthttp://www.klimabuend-
nis-kieler-bucht.de/ 

5. Landschaftswandel 
Landschaftswandel bedeutet die Veränderung der 
uns umgebenden Landschaft. Er vollzieht sich bild-
lich, das heißt visuell aufgrund räumlicher, nut-
zungsbedingter Veränderungen. Diese Veränderun-
gen haben Auswirkungen auf unser Naturerleben, 
aber auch auf den Zustand der Natur, Boden, Was-
ser und Luft. 

Landschaftswandel und Landschaftsveränderungen 
sind Teil unserer Geschichte, sie sind Ausdruck un-
seres Handels, unserer Kultur. Die heutigen Verän-
derungen verlaufen in einem hohen Tempo. Die 
sich gegenwärtig (ab 1990) vollziehenden Land-
schaftsveränderungen sind durch die Energiewende 
(Windenergie, Photovoltaik und Biomasse) sowie 
durch die zunehmenden Infrastrukturen (Verkehrs-
wege und Leitungsbau) bestimmt. Hinzu kommt die 
Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs-, In-
dustrie- und Gewerbegebiete (siehe Kapitel 2.2.1: 
Siedlung und Verkehr, unzerschnittene verkehrs-
arme Räume des Hauptteiles). Sie verändern die 
Schleswig-Holstein prägende, reich strukturierte und 
den Naturraum widerspiegelnde Agrarlandschaft. 

Natur und Landschaft stehen unter dem Schutz des 
BNatSchG. Die Inanspruchnahme von Flächen und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf die Natur, 
den Naturhaushalt, seine ökologischen Funktionen 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-
schaft sind daher zu betrachten und zu bewerten. 
Legt man das Ziel der Nationalen Nachhaltigkeits-
strategie sowie die Nationale Strategie zur Biologi-
schen Vielfalt von 30 Hektar neu überbauter Fläche 
pro Tag zugrunde, würde dieses eine Neuinan-
spruchnahme von 1,3 Hektar pro Tag für Schleswig-
Holstein bedeuten. Im Zeitraum von 2012 bis 2015 
betrug die Flächenneuinanspruchnahme in Schles-
wig-Holstein 2,7 Hektar pro Tag. 

Ziel der Bundesregierung im Interesse des Klima-
schutzes ist es, bis 2050 den Anteil des aus Erneu-
erbaren Energien gewonnen Stroms bundesweit auf 
50 Prozent am Bruttostromverbrauch zu erhöhen. 
Langfristig ist es das Ziel, den Energieverbrauch für 
Strom, Wärme und Verkehr zu 100 Prozent über Er-
neuerbare Energien zu decken. Die Ziele der Lan-
desregierung gehen – bezogen auf Schleswig-Hol-
stein – darüber hinaus. Bis zum Jahr 2025 sollen 
rund 37 Terrawattstunden aus erneuerbaren Ener-
gieträgern in Schleswig-Holstein erzeugt werden 
(siehe § 3 Absatz 3 EWKG). 

Der sich in den letzten Jahren vollzogene Land-
schaftswandel ist infolge dessen vor allem durch die 
Veränderungen der Landschaft durch Windkraftan-
lagen, Biogasanlagen mit vermehrtem Maisanbau, 
Photovoltaikanlagen sowie durch zunehmende 
Siedlungs- und Verkehrsflächen einschließlich 
Strommasten geprägt. Diese Entwicklung hält an 
und hat die aus der Naturräumlichkeit des Landes 
heraus traditionell entstandene Agrarlandschaft in 

https://www.energieolympiade.de/
https://www.energieolympiade.de/der-wettbewerb/projektdatenbank/suche/
mailto:europe@klimabuendnis.org
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/2_Municipalities/Member_List_January2020.pdf
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/2_Municipalities/Member_List_January2020.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/
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eine Agrarlandschaft gewandelt, die zunehmend 
von Strukturen zur Erzeugung Erneuerbarer Ener-
gien geprägt und dominiert wird.  

1990 gab es in Schleswig-Holstein landesweit erst 
17 Windkraftanlagen mit einer Leistung von insge-
samt 2.280 Kilowatt. 2013 waren es bereits 2.905 
Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3.873.919 Ki-
lowatt. 1997 gab es in Schleswig-Holstein lediglich 
zwei Biogasanlagen mit einer Gesamtleistung von 
624 Kilowatt. 2013 waren es 914 Anlagen mit insge-
samt 379.009 Kilowatt. Parallel hat in den letzten 
Jahren der Maisanbau in Schleswig-Holstein von 
1991 (51.794 Hektar) bis 2014/2015 auf rund 
194.000 Hektar zugenommen. 50 Prozent des 
Maisanbaues geht in die Energieproduktion. 1990 
gab es in Schleswig-Holstein nur eine Photovoltaik-
anlage mit einer Leistung von 140 Kilowatt. 2013 
waren es 40.792 Anlagen mit einer Gesamtleistung 
von 1.438.104 Kilowatt. Damit wird in Schleswig-
Holstein zurzeit nach der Windenergie der meiste 
Strom aus Erneuerbaren Energien aus der Photo-
voltaik gewonnen (Wind: 3.873.819 Kilowatt, Bio-
masse: 379.009 Kilowatt). 

Strom aus Erneuerbaren Energien wird dezentral 
erzeugt. Schleswig-Holstein hat sich in seiner Ener-
giewende- und Klimaschutzpolitik zum Ziel gesetzt, 
einen Anteil an Erneuerbaren Energien am Brut-
tostromverbrauch von rund 37 Terrawattstunden bis 
2025 zu erreichen. Für die weitere Umstellung auf 
fluktuierende erneuerbaren Energien besteht so-
wohl in Schleswig-Holstein als auch bundesweit Be-
darf für zusätzliche Leitungstrassen auf Höchst-
spannungsebene. Windkraftanlagen, Freiflächen-
photovoltaikanlagen wie auch die Mastfüße der 
Stromleitungen gehören nicht zu den statistisch er-
fassten Flächen für Siedlung und Verkehr. Aber 
auch sie entziehen Flächen ihre bisherige ökologi-
sche Funktion. 

Gleichzeitig schreitet die Versiegelung der Land-
schaft durch Siedlungs- und Verkehrswegebau wei-
ter voran. Dabei wachsen sowohl die (größeren) 
Städte sowie die Metropolregion Hamburg als auch 
die kleineren Orte im ländlichen Raum. Neben Neu-
baugebieten entstehen Industrie- und Gewerbege-
biete – insbesondere im ländlichen Raum an den 
großen Verkehrsadern – sowie neue Verkehrswege 
(siehe Kapitel 2.2.1: Siedlung und Verkehr, unzer-
schnittene verkehrsarme Räume (UZVR) des 
Hauptteiles). 

1992 betrug der Anteil der Siedlungs- und Verkehrs-
flächen an der Bodenfläche Schleswig-Holsteins 
rund zehn Prozent, 2015 fast 13 Prozent, dieses 
sind in 2015 rund 204.206 Hektar. Diese Flächen 
sind zu etwa 45 Prozent versiegelt. In den letzten 25 
Jahren wurden rund 39.000 Hektar (1992 - 2015) zu 
Siedlungs- und Verkehrszwecken umgewandelt 
(siehe Kapitel 2.2.1: Siedlung und Verkehr, unzer-
schnittene verkehrsarme Räume (UZVR) des 
Hauptteiles).  

Große Teile der Landesfläche sind somit von einem 
massiven Landschaftswandel (mittlere bis hohe Zu-
nahme der Parameter Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen, Windkraftanlagen, Biogasanlagen, Maisan-
bau, Photovoltaik) geprägt. Der Planungsraum weist 
hierbei in Teilen mittlere oder hohe Veränderungen 
auf. Insgesamt aber hat der Planungsraum einen 
weniger starken Wandel erlebt. Teilweise lassen 
sich die Unterschiede zu den anderen Planungsräu-
men mit den unterschiedlichen Naturräumen 
Schleswig-Holsteins erklären. So fällt auf, dass der 
Wandel durch den Ausbau Erneuerbarer Energien 
und die Versiegelung im Östlichen Hügelland gerin-
ger ist als auf der Geest oder in der Marsch. 

Der Planungsraum umfasst mit dem Östlichen Hü-
gelland und der Geest zwei der drei für Schleswig-
Holstein typischen Naturräume Marsch, Geest und 
Östliches Hügelland (siehe Kapitel 1.5: Naturräumli-
che Situation des Hauptteiles). Die Geest und das 
Östliche Hügelland sind landschaftlich einerseits 
durch ihr Relief, andererseits durch das land-
schaftsprägende Knicknetz und Heideflächen als 
Ausdruck ihrer historischen Kulturlandschaft geglie-
dert (siehe Kapitel 2.1.8.1: Historische Kulturland-
schaften des Hauptteiles). Im äußeren Westen des 
Planungsraumes befinden sich größere Niederungs-
bereiche der Eider-Treene-Niederung. Der Küsten-
raum der Ostsee ist vielseitig gestaltet mit sowohl 
flachen, sandigen Küstenabschnitten als auch Steil-
küsten. 

Im betrachteten Planungsraum hat sich der Land-
schaftswandel insbesondere auf der Geest vollzo-
gen. Hier zeigt sich der Wandel in erster Linie durch 
die Zunahme des Maisanbaus sowie der Biogasan-
lagen. Parallel vollzog sich eine Zunahme der Sied-
lungs- und Verkehrsflächen im Raum Kiel. 

Landschaftswandel durch Siedlungsflächen 

Im Planungsraum werden neue Gewerbegebiete 
und Neubaugebiete sowohl in Stadtnähe als auch 
auf dem Land ausgewiesen. Im betrachteten Pla-
nungsraum nahm die Versiegelung im Zeitraum von 
1992 bis 2013 von 9,3 Prozent auf 11,7 Prozent zu; 
besonders in den Regionen um Kiel (siehe Abbil-
dung 13: Landschaftswandel Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen im Zeitraum von 1990 bis 2006 (nach 
GFN 2015)). Ein zusätzlicher Flächenverbrauch er-
folgt durch die Errichtung von Windenergie- und 
Freiflächenphotovoltaikanlagen, der in den oben ge-
nannten Zahlen nicht enthalten ist. Mit dem Verlust 
naturnaher Flächen gehen auch die ökologischen 
Funktionen dieser Flächen verloren sowie ihre Eig-
nung für die Erholung. 

Landschaftswandel durch Windenergieanlagen 

Im Planungsraum II gab es 1990 noch keine Wind-
kraftanlage. 2013 waren es 277 Anlagen mit einer 
Leistung von insgesamt 346.600 Kilowatt (siehe Ab-
bildung 14: Landschaftswandel Windenergie im 
Zeitraum von 1990 bis 2013 (nach GFN 2015)). Im 

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_13_B2_PR2_Landschaftswandel_Siedlungs_und_Verkehrsflaechen_im_Zeitraum_von_1990_bis_2006.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_13_B2_PR2_Landschaftswandel_Siedlungs_und_Verkehrsflaechen_im_Zeitraum_von_1990_bis_2006.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_13_B2_PR2_Landschaftswandel_Siedlungs_und_Verkehrsflaechen_im_Zeitraum_von_1990_bis_2006.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_14_B2_PR2_Landschaftswandel_Windenergie_im_Zeitraum_von_1990_bis_2013.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_14_B2_PR2_Landschaftswandel_Windenergie_im_Zeitraum_von_1990_bis_2013.pdf
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Planungsraum, der rund 22 Prozent der Landesflä-
che Schleswig-Holsteins umfasst, befinden sich nur 
rund neun Prozent der Windkraftanlagen bei einer 
damit installierten Leistung von acht Prozent landes-
weit. Die immer größer werdenden Anlagen wirken 
weit in die Landschaft hinein. Sie verändern die 
Landschaft visuell und können sich negativ auf die 
Avifauna auswirken (Rast- und Brutverhalten, tödli-
che Kollisionen (siehe Kapitel 4.4.1: Gebiete mit be-
sonderer Bedeutung für die Avifauna des Haupttei-
les). 

Landschaftswandel durch Biogasanlagen 

Wurde Futtermais bisher hauptsächlich auf den är-
meren Böden der Geest angebaut, werden heute 
zunehmend beste Böden für den Maisanbau ge-
nutzt. Die Anbaugebiete haben sich darüber hinaus 
ins Hügelland ausgedehnt. Auf der Geest wurde der 
Anbau intensiviert (siehe Abbildung 15: Land-
schaftswandel Mais im Zeitraum von 1990 bis 2010 
(nach GFN 2015)). 

Im Planungsraum II gab es 1998 noch keine Bio-
gasanlage; 2005 waren 12 Anlagen mit einer Leis-
tung von insgesamt 4.889 Kilowatt installiert. 2013 
gab es 254 Anlagen mit einer Leistung von insge-
samt 106.126 Kilowatt (siehe Abbildung 16: Land-
schaftswandel Biogasanlagen im Zeitraum von 1990 
bis 2013 (nach GFN 2015)). Die Biogasanlagen zei-
gen keine Konzentration im Planungsraum. Im Pla-
nungsraum II, befinden sich rund 24 Prozent der Bi-
ogasanlagen sowie der installierten Leistung.  

Mit dem Maisanbau liegen Flächen für einen länge-
ren Zeitraum im Jahr brach. In der anderen Zeit ver-
stellen die hoch aufgewachsenen Pflanzen den Ho-
rizont. Durch den Maisanbau entsteht in einer bis-
lang reich strukturierten Landschaft eine zuneh-
mende Monotonie. Es gibt nur noch wenige Ge-
meinden im Land, die hiervon frei sind (siehe Kapi-
tel 2.2.2: Landwirtschaft des Hauptteiles). Mit dem 
Maisanbau ist zudem eine Verarmung der Bio-
zönose landwirtschaftlich genutzter Flächen (unter 
anderen Verlust an artenreichen Grünlandflächen), 
ein erhöhter Eintrag von Pflanzenschutz- und Dün-
gemitteln in die Gewässer sowie die Gefahr der Bo-
denerosion verbunden. 

Landschaftswandel durch Photovoltaikanlagen 

Neben der Installation von Anlagen auf oder an 
Wohnhäusern, Wirtschaftsgebäuden oder Lärm-
schutzwänden werden auch vermehrt große Frei-
landphotovoltaikanlagen errichtet. Durch Farbe und 
Spiegeleffekte ergeben sich veränderte Dachland-
schaften von Siedlungen und Höfen. Freiflächen-
photovoltaikanlagen haben zum Teil beträchtliche 
Ausdehnungen und können mit ihren spiegelnden 
Oberflächen das Landschaftsbild wesentlich verän-
dern. Auswirkungen auf den Naturhaushalt ergeben 

                                                           
9 Landschaftswandel, Beitrag zum Landschaftsprogramm 

sich aus dem Entzug dieser Flächen für die Durch-
gängigkeit von Lebensräumen, da diese in der Re-
gel eingezäunt sind, und aus der Beschattung der 
Flächen. 

Im Planungsraum gab es 1990 noch keine Photo-
voltaikanlage. Im Jahr 1997 waren es 73 Anlagen 
mit einer Leistung von 201 Kilowatt; 2005 gab es 
595 Anlagen mit einer Leistung von 3.452 Kilowatt. 
2013 waren es 9.457 Anlagen mit einer Gesamtleis-
tung von 247.362 Kilowatt (siehe Abbildung 17: 
Landschaftswandel Solarenergie im Zeitraum von 
1990 bis 2013 (nach GFN 2015)). Der Planungs-
raum II hat mit rund 20 Prozent der Anlagen und 
rund 15 Prozent der installierten Leistung den ge-
ringsten Anteil an der Solarenergie im Land. 

Anmerkung: Datengrundlage und Darstellung 
der gezeigten Abbildungen9 

Für die verschiedenen untersuchten Aspekte des 
Landschaftswandels lagen die genutzten Daten in 
unterschiedlicher Form vor. Der Aspekt „Sied-
lung/Verkehrsfläche“ wurde über die Corine Land 
Cover-Daten (1990/2000/2006) bearbeitet. Diese 
Flächen wurden als Anteile an der Gemeindefläche 
dargestellt. Die Daten weisen eine größere Anzahl 
nicht stimmiger Daten auf, die wohl auf Veränderun-
gen von Gemeindegrenzen zurückzuführen sind. 
Die genannten Werte sowie die Darstellungen ver-
deutlichen aber den vorhandenen Trend der Versie-
gelung. 

Daten zur Wind- und Solarenergie sowie zu Biogas-
anlagen stammen von den Energieversorgern 
50 Hertz, Amprion, TransnetBW und TenneT, die 
diese auf der Homepage Netztransparenz zur Ver-
fügung stellen. Sie waren auf Grundlage der Post-
leitzahlbereiche dargestellt. 

Die Daten zum Maisanbau stammen vom Statisti-
schen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein und 
sind auf die Gemeinden bezogen. 

Bei den Karten zu den einzelnen Aspekten (Wind-
kraft, Solar, Biogasanlagen, Mais) wurde jeweils der 
Ist-Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt gezeigt 
(rund 1990, 1997, 2005 und 2014). Für die Karten 
zum Landschaftswandel (Siedlung und Verkehrsflä-
che/Wandel der Landschaften) wurden jeweils die 
Änderungen von rund 1990 bis rund 2014/2015 be-
rechnet und jeweils anhand des Mittelwertes darge-
stellt. Für die Einteilung der Klassen wurden in einer 
ersten Variante alle Werte unter dem Mittelwert als 
keine oder nur geringe (unterdurchschnittliche) Zu-
nahme dargestellt. Die darüber liegenden Werte 
wurden noch einmal zu gleichen Anzahlen unterteilt 
und als starke bzw. sehr starke Änderung darge-
stellt. Eine Abnahme konnte nur für den Maisanbau 

4.11.2015 GFN – Gesellschaft für Freilandökologie und 
Naturschutzplanung mbH, Molfsee. 

Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_15_B2_PR2_Landschaftswandel_Mais_im_Zeitraum_von_1990_bis_2010.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_15_B2_PR2_Landschaftswandel_Mais_im_Zeitraum_von_1990_bis_2010.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_15_B2_PR2_Landschaftswandel_Mais_im_Zeitraum_von_1990_bis_2010.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_16_B2_PR2_Landschaftswandel_Biogasanlagen_im_Zeitraum_von_1990_bis_2013.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_16_B2_PR2_Landschaftswandel_Biogasanlagen_im_Zeitraum_von_1990_bis_2013.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_16_B2_PR2_Landschaftswandel_Biogasanlagen_im_Zeitraum_von_1990_bis_2013.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_17_B2_PR2_Landschaftswandel_Solarenergie_im_Zeitraum_von_1990_bis_2013.pdf
Karten%2520und%2520Abbildungen%2520PR%2520II/03%2520Abb%2520PR%2520II%2520Erlaeuterungen/Abb_17_B2_PR2_Landschaftswandel_Solarenergie_im_Zeitraum_von_1990_bis_2013.pdf
http://www.netztransparenz.de/
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in Schleswig-Holstein für einige Gemeinden festge-
stellt werden, alle anderen Aspekte verzeichneten 
nur Zunahmen oder blieben gleich. 

In der Gesamtkarte (Wandel der Landschaften) wur-
den die Karten der einzelnen Aspekte (Windkraft, 
Maisanbau, Biogasanlagen, Siedlung/Verkehr und 
Solarenergie) übereinandergelegt und es wurde die 
stärkste Änderung eines Aspektes übernommen, 
wobei nicht unterschieden wurde, ob eine starke 
Änderung nur bei einem oder gar bei mehreren As-
pekten auftrat. 

 

6. Monitoring 
Natur- und Artenschutz 

In welchem Zustand sich Natur und Landschaft be-
finden bzw. wie er sich langfristig entwickelt, lässt 
sich nur über langfristige Monitoringprogramme er-
mitteln. Die erhobenen Daten liefern Informationen 
zur Unterstützung von (Arten-) Hilfsprogrammen, 
Planungen in Schutzgebieten oder der Förderung 
naturverträglicher Landnutzungen. Das Biodiversi-
tätsmonitoring erfolgt in Schleswig-Holstein über 
vier Bausteine: Biotope (Biotopkartierung), Lebens-
raumtypen – LRT (Biotopmonitoring), Landschaften 
(HNV plus) und Arten (Artenmonitoring) (siehe Ab-
bildung 19: Übersicht über das aktuelle Biodiversi-
tätsmonitoring). 

Biotopkartierung  

Im Rahmen der landesweiten Biotopkartierung wer-
den derzeit in Schleswig-Holstein Biotoptypen, ge-
setzlich geschützte Biotope sowie LRT kartiert und 
deren Zustand mittels Karten und Sachdaten doku-
mentiert. Hierfür wurden eine neue Kartierungsan-
leitung und ein Biotoptypenschlüssel entwickelt.10 
Ein erster landesweiter Kartierungsdurchgang er-
folgte in den Jahren 1978 bis 1993. Der aktuell seit 
2014 laufende Durchgang wird voraussichtlich 2020 
abgeschlossen sein. Das neu entwickelte Kartie-
rungsverfahren unterscheidet sich vom ersten Kar-
tierungsdurchgang unter anderem durch den Maß-
stab, der mit 1: 5.000 zu vormals 1: 25.000 eine dif-
ferenziertere Darstellung der im Fokus stehenden 
Biotope ermöglicht. Auch Biotope mit kleinen Flä-
chenausdehnungen können im Gegensatz zum ers-
ten Kartierungsdurchgang flächenhaft dargestellt 
werden. Im aktuellen Durchgang werden die LRT 
erstmals auch außerhalb von FFH-Gebieten sowie 
neue gesetzlich geschützte Biotope, wie das arten- 
und strukturreiches Dauergrünland und artenreiche 
Steilhänge landesweit erfasst. Im Rahmen der Kar-
tierungen werden alle gesetzlich geschützten Bio-
tope nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 
LNatSchG sowie alle Lebensraumtypen nach An-
hang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-

                                                           
10 Downloadbereich für die Kartieranleitung und Biotopty-
penschlüssel für die Biotopkartierung S.-H. 

Richtlinie 92/43/EWG) erfasst. Die Kartierung erfolgt 
zeitgleich in allen Kreisen, mit dem Ziel jeweils 
20 Prozent der Kulisse pro Jahr zu erfassen. In den 
FFH-Gebieten läuft mit der aktuellen Biotopkartie-
rung ein dritter Kartierungsdurchgang. Die Vogel-
schutzgebiete werden erstmalig flächendeckend 
kartiert. Da in anderen Fachbereichen auf Grund 
anderer Fachanforderungen ebenfalls Daten erho-
ben werden (zum Beispiel Seenmonitoring im Kon-
text der WRRL oder Kartierung der Salzwiesen 
durch die Nationalparkverwaltung; Kartierung auch 
im Rahmen vom TMAP-Programm) setzt sich der 
Gesamtdatensatz der Biotopkartierung aus unter-
schiedlichen Bausteinen zusammen (vgl. Abbildung 
20: Übersicht über die Bausteine I bis III der landes-
weiten Biotopkartierung), die erst in ihrer Gesamt-
heit die Biotope des Landes widerspiegeln. Aus 
Gründen der Kosteneinsparung werden Kleinge-
wässer aus dem landwirtschaftlichen Flächenkatas-
ter entnommen und Knicks über Luftbilder mit digita-
lem Höhenmodell erfasst. Die Kartierungsergeb-
nisse werden als Geodaten in Karten und die Sach-
daten in einer Datenbank dokumentiert, die unter 
Auswertung/Abfrage der Ergebnisse der Biotopkar-
tierung einzusehen sind. Über eine schriftliche An-
frage beim LLUR können die Daten angefordert 
werden.  

Monitoring Erhaltungszustand von FFH-Lebens-
raumtypen 

Das Biotopmonitoring dient der Erfüllung der FFH-
Berichtspflichten zur Feststellung des Erhaltungszu-
standes der Lebensraumtypen auf Bundesebene 
auf Basis der Datenbestände der Länder. Für jeden 
LRT werden bundesweit vom Bundesamt für Natur-
schutz aus der jeweiligen Grundgesamtheit der 
LRT-Vorkommen 63 Stichproben pro biogeografi-
sche Region ausgewählt und dauerhaft als gebun-
dene Stichprobe festgelegt. Bei Lebensraumtypen 
mit bundesweit weniger als 63 Vorkommen werden 
alle Vorkommen im Land erfasst und der Erhal-
tungszustand bewertet (= Totalzensus). Nach der 
Verteilung der Stichproben auf die Bundesländer 
entfallen auf Schleswig-Holstein rund 470 Stichpro-
ben, die innerhalb von 6 Jahren anhand detaillierter 
Bögen kartiert werden. Zukünftig ist vorgesehen, 
Stichproben für gesetzlich geschützte Biotope, bei-
spielsweise Knicks oder Alleen, in das Biotopmoni-
toring aufzunehmen. Das Biotopmonitoring be-
kommt zukünftig eine größere Bedeutung, da keine 
erneute Komplettkartierung der FFH-Gebiete ge-
plant ist. Die Entwicklung der FFH-Gebiete und der 
in ihnen befindlichen LRT wird dann über die Kartie-
rung und Bewertung der Stichprobenflächen doku-
mentiert. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.schleswig-holstein.de/biotope
http://www.schleswig-holstein.de/biotope
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.html
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HNVplus/Ökologische Flächenstichprobe (ÖFS)  

Der High Nature Value Farmland-Indikator (HNV) ist 
einer von 35 europäischen Agrarumweltindikatoren, 
die zur Erfassung der ökologischen Qualität von 
landwirtschaftlichen Flächen und zur Überwachung 
der Integration von Umweltbelangen in die Gemein-
same Agrarpolitik (GAP) entwickelt wurde. Der 
HNV-Indikator ist ein sogenannter Pflichtindikator, 
der zudem Teil der nationalen Strategie zur Förde-
rung der Entwicklung des ländlichen Raumes (E-
LER) und der nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt ist. Deutschlandweit wird der HNV-Indikator 
durch die Erfassung und Bewertung der ökologi-
schen Qualität von landwirtschaftlich genutzten Of-
fenlandbereichen in repräsentativen Probeflächen 
erhoben. In Schleswig-Holstein wurde erstmals 
2010 auf 48 Stichprobeflächen der HNV-Indikator 
durch Kartierungen bestimmt. Bereits seit 2011 wird 
auf einer erweiterten Kulisse von 120 repräsentati-
ven Stichprobeflächen mit einer Flächengröße von 
jeweils 1 km² in der Normallandschaft Erhebungen 
durchgeführt. Die Erfassung erfolgt auf Grundlage 
der Erfassungsanleitung für den HNV-Indikator und 
wird jährlich auf einem Viertel der Stichproben 
durchgeführt, sodass alle vier Jahre eine Komplett-
kartierung vorliegt.  

Zusätzlich erfolgen eine flächendeckende Biotopty-
penkartierung sowie die Erfassung der gesetzlich 
geschützten Biotope und der Lebensraumtypen 
nach FFH-Richtlinie. Zudem wird auf vielen dieser 
Flächen die jährliche Erfassung aller Brutvögel im 
Rahmen des von der Ornithologischen Arbeitsge-
meinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg 
(OAG) im Auftrag des Landes durchgeführten Pro-
jektes „Monitoring in der Normallandschaft - Be-
standsentwicklung häufiger Brutvögel in Schleswig-
Holstein“ durchgeführt. Deutschland erfüllt damit 
das Beobachtungsgebot gemäß nationalem und eu-
ropäischem Recht. Außerdem hat sich Deutschland 
auf der Weltkonferenz der Vereinten Nationen für 
Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 zur Erhal-
tung und Überwachung der biologischen Vielfalt so-
wie zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile ver-
pflichtet. Die regelmäßige Beobachtung der Brutbe-
stände und Bewertung der Erhaltungszustände von 
Vogelarten dient der Entwicklung von Schutzmaß-
nahmen und geeigneten Nutzungskonzepten. Die 
Datenerhebung und Übermittlung an das BfN erfolgt 
durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten 
(DDA). Zukünftig wird eine weitere Vertiefung der 
Untersuchungen angestrebt, zum Beispiel Bepro-
bung zur Feststellung von gentechnisch veränder-
ten Organismen (GVO), Dokumentation leicht zu er-
kennender Tiergruppen oder die Erfassung von 
(Rote Liste-) Pflanzenarten. Weitere Fragestellun-
gen können flexibel in die Kulisse integriert werden, 
um eine umfassende ökologische Flächenstich-
probe zu etablieren. Die HNVplus-Daten werden ak-
tuell schon als Referenzdaten genutzt, wie bei-
spielsweise für statistisch abgesicherte Hochrech-
nungen zur Ermittlung der Knicklängen. Die Daten 

werden als Shape-Datei mit ausführlicher Attribuie-
rung jährlich an das BfN weitergegeben. Dieses be-
richtet seinerseits den HNV-Indikator als Pflichtindi-
kator im Rahmen von LIKI (Länderinitiative Kernindi-
katoren) alle vier Jahre. Im zweijährigen Rhythmus 
wird der sogenannte gleitende Mittelwert ermittelt, 
um zwischenzeitliche Tendenzen der Entwicklung 
darstellen zu können.  

Artenmonitoring  

Mit der Vogelschutzrichtlinie und der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie haben sich die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union einstimmig verpflichtet, auf der 
EU-Ebene die rechtlichen Grundlagen für einen um-
fassenden und nachhaltigen Schutz der Natur zu 
schaffen. Neben der Ausweisung von Schutzgebie-
ten durch die einzelnen Bundesländer hängt die 
Schutzeffektivität entscheidend von einer regelmä-
ßigen Überwachung und Überprüfung (Monitoring) 
des angestrebten Schutzerfolges ab. Durch die 
oben genannten Richtlinien sind die Mitgliedstatten 
verpflichtet alle sechs Jahre (FFH-Richtlinie) bzw. 
alle sieben Jahre (Vogelschutzrichtlinie) einen Moni-
toringbericht an die Kommission abzugeben. Das 
Monitoring, beispielsweise über das Stichprobemo-
nitoring, ist daher ein zentraler Bestandteil des 
Schutzkonzepts.  

Artikel 17 der FFH-Richtlinie verpflichtet die Mit-
gliedstaaten, in 6-jährigen Abständen über Schutz-
maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Le-
bensraumtypen des Anhangs I und die Arten des 
Anhangs II sowie die Hauptergebnisse des Monito-
rings gem. Artikel 11 zu berichten. Artikel 11 besagt, 
dass die Mitgliedstaaten den Erhaltungszustand der 
in Artikel 2 genannten Arten und Lebensräume 
überwachen. Dies sind die "natürlichen Lebens-
räume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
von gemeinschaftlichem Interesse", die wiederum in 
den Anhängen I, II, IV und V der FFH-Richtlinie auf-
geführt sind.  

Neben der direkten Verpflichtung zum Monitoring 
der Lebensraumtypen aus Anhang I und der Arten 
aus Anhang II ergeben sich indirekte Verpflichtun-
gen hierzu aus der Tatsache, dass für Arten des An-
hangs IV ein strenges Schutzsystem zu erstellen ist. 
Dessen Ergebnisse sind fortlaufend zu überwachen 
und es sind Maßnahmen einzuleiten, die einen aus-
reichenden landesweiten Schutz der Arten sicher-
stellen. Auf Ebene von Bund-Länder-Arbeitskreisen 
und der LANA finden weitergehende inhaltliche Ab-
stimmungen/Konkretisierungen hierzu und die Fest-
legung von bundesweit geltenden Mindeststandards 
für das Lebensraumtypen- und Arten-Monitoring 
statt.  

Für Arten des Anhangs V ("deren Entnahme aus der 
Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungs-
maßnahmen sein können") werden die Zusammen-
hänge so verstanden, dass ein Monitoring jedenfalls 
derjenigen Arten durchgeführt werden muss, für die 
eine Nutzung zugelassen wird.  

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Erfassungsanleitung_HNV_2016_barrfrei_.pdf
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Analog dazu leitet sich aus der Verpflichtung der 
Vogelschutzrichtlinie, die Populationen der wildle-
benden Vogelarten und insbesondere der Anhang I-
Arten dieser Richtlinie sowie der wandernden Arten 
zu sichern, eine Überwachungsverpflichtung ab. Die 
Umsetzung in deutsches Recht erfolgte mit dem 
§ 6 BNatSchG. Die Arten der Anhänge II und IV der 
FFH-Richtlinie werden erfasst und in einem Fund-
punktkataster (WINART) dokumentiert. Die im Rah-
men der Brutvogelkartierungen in den Europäischen 
Vogelschutzgebieten erfassten Brutreviere wurden 
bis 2012 ebenfalls in WINART eingegeben – seit 
2015 erfolgt die Eingabe als geschützte Daten in 
das Internetportal Ornitho. 

Je nachdem, um welche Arten es sich handelt, wer-
den beim FFH-Monitoring unterschiedliche Metho-
den in der Berichtsperiode 2013 bis 2018 angewen-
det. Empfohlen wird, für jede Art unterschiedliche 
Untersuchungsjahre vorzusehen, sodass innerhalb 
des Berichtszeitraumes nicht in jedem Jahr unter-
sucht werden muss. In Ermangelung etablierter, be-
währter Methoden hatte deshalb das MELUR wäh-
rend der ersten Berichtsperiode (2001 bis 2006) 
Werkverträge zur Entwicklung von Methoden in Auf-
trag gegeben, die für ein Arten-Monitoring in Schles-
wig-Holstein geeignet sind. In begründeten Fällen 
können jährliche Untersuchungen sinnvoll sein, zum 
Beispiel für den Kriechenden Scheiberich und das 
Schwimmende Froschkraut. Bei diesen Arten sind 
jährliche Erfassungen erforderlich, da ihre Bestände 
in Abhängigkeit vom jährlichen Witterungsverlauf 
stark schwanken können.  

Neben dem Monitoring der bekannten Bestände 
und der näheren Erkundung noch nicht ausreichend 
untersuchter Vorkommen einer Art, ist auch die Un-
tersuchung abiotischer Parameter durchzuführen. 
Ziel ist es, aus der Kombination von Monitoring-Er-
gebnissen und Daten über abiotische Parameter 
Abhängigkeiten abzuleiten, die es erlauben, Mög-
lichkeiten zur gezielten Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Arten zu entwickeln.  

Das FFH-Monitoring wird für die einzelnen Arten 
größtenteils über Werkverträge bzw. über Koopera-
tionsverträge mit spezialisierten Fachverbänden wie 
die Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft 
(FÖAG), des AK wassergebundene Säugetiere oder 
die AG Fledermausschutz durchgeführt. Für den 
Heldbock erfolgt die Beobachtung durch die Forst-
behörde und die Untere Naturschutzbehörde der 
Hansestadt Lübeck. Das Monitoring der Meeressäu-
ger erfolgt arbeitsteilig durch das Nationalparkver-
waltung (NPV) und dem Bundesamt für Naturschutz 
(BfN). Das Monitoring der Fische erfolgt im Rahmen 
der WRRL-Probennahme durch die Berufsfischer o-
der gesondert beauftragte Gutachter.  

Im Rahmen des Monitorings gemäß Vogelschutz-
richtlinie erfolgt in den meisten terrestrischen EU-
Vogelschutzgebieten alle sechs Jahre die Erfassung 
der Brutreviere aller Anhang I-Vogelarten und der 
Vogelarten der Kategorien 1 bis 3 der Roten Listen 

(Knief et al, 1995 und 2010). Die Erfassungen in 
den EU-Vogelschutzgebieten werden in fast allen 
Gebieten von Biologenbüros im Auftrag des Landes 
durchgeführt. Zusätzlich werden für weit verbreitete 
Arten des Anhanges I alle sechs Jahre die landes-
weit verfügbaren Daten (insbesondere die Beobach-
tungen der ehrenamtlichen Ornithologen) von der 
Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für Schles-
wig-Holstein und Hamburg (OAG) im Auftrag des 
MELUND zusammengefasst. Für einzelne Vogelar-
ten und Artengruppen gibt es Kooperationsverträge 
mit den entsprechenden Fachverbänden wie der 
Projektgruppe Seeadlerschutz (Seeadler und wei-
tere Großvögel im Wald, insbesondere Schwarz-
storch), dem Landesverband Eulenschutz, dem 
NABU/Michael-Otto-Institut im Bergenhusen (Weiß-
storch, Wiesenlimikolen) und dem Landesjagdver-
band/Wildtierkataster (Wiesenweihe). In einigen Fäl-
len führen auch Einzelpersonen Artenschutzprojekte 
und Monitoringuntersuchungen im Auftrag des Lan-
des durch, zum Beispiel beim Kormoran, beim Trau-
erschnäpper und bei der Trauerseeschwalbe.  

Die genannten Verbände und Personen engagieren 
sich nicht nur für den Schutz der Arten (zum Bei-
spiel durch das Ausbringen von Nisthilfen), sondern 
erstellen auch alljährlich Berichte zur Verbreitung 
und Bestandentwicklung. Von der Staatlichen Vo-
gelschutzwarte im LLUR selbst wird mit Unterstüt-
zung durch zahlreiche Ornithologen der OAG all-
jährlich der Graureiher- und alle drei Jahre der Saat-
krähenbrutbestand erfasst. Die auf der Ostsee küs-
tennah und auf den Flachgründen rastenden Mee-
resenten werden im Auftrag des Landes im Rahmen 
von Zählungen aus dem Flugzeug einmal jährlich 
erfasst. Im Vogelschutzgebiet „Unterelbe“ werden 
alle Rastvögel von einem Schiff aus monatlich zwi-
schen Brokdorf und Mühlenberger Loch durch die 
Integrierte Station Unterelbe gezählt.  

Ein besonders intensives Monitoring der Brut- und 
Rastvögel gibt es im Nationalpark Wattenmeer, der 
Teil des Vogelschutzgebietes „Ramsargebiet 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angren-
zende Küstengebiete“ ist. Im Rahmen des die Wat-
tenmeer-Anrainer umfassenden TMAP-Programms 
(“Trilateral Monitoring and Assessment Pro-
gramme“) werden der Brutvogelbestand, der Bruter-
folg und die Entwicklung des Rastvogelbestandes 
unter Koordination der Nationalparkverwaltung und 
unter Beteiligung zahlreicher Naturschutzverbände 
erfasst.  

Weitere Brut- und Rastvogelzählungen werden bei 
Bedarf vom Land beauftragt, wenn beispielsweise 
bestimmte Fragestellungen geklärt werden sollen. 
Aktuell sind dies unter anderem eine Untersuchung 
zur Bestandentwicklung des Mäusebussards im 
Landesteil Schleswig und die Erfassung von rasten-
den Gänsen und Schwänen in bestimmten Gebieten 
an der Westküste für die Ausweisung einer Gänse-
Rastplatz-Kulisse im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes. 

http://www.ornitho.de/
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Weitere Erhebungen 

Weitere gebietsspezifische Erhebungen erfolgen in 
verschiedenen Schutz- und Entwicklungsflächen, 
zum Beispiel 

• Vegetations- und Artenmonitoring im NSG 
Bockholmwik: 

Hier werden alle zwei Jahre die Vegetationsent-
wicklung sowie ausgewählte Arten zur 
Effizienzkontrolle von Management und 

Maßnahmen erfasst und in einem Jah-
resbericht dokumentiert. 

• Vegetations- und Neophytenkartierung im 
NSG „Tal der Langballigau“:  

Hier werden alle zwei Jahre die Vegetationsent-
wicklung sowie ausgewählte Arten zur 
Effizienzkontrolle von Management und 
Maßnahmen erfasst und in einem Jah-
resbericht dokumentiert.

Abbildung 18: Übersicht über das aktuelle Biodiversitätsmonitoring (DETHMANN, LLUR 2013) 



 

 

Abbildung 19: Übersicht über die Bausteine I bis III der landesweiten Biotopkartierung (LLUR 2015) 

Gewässerschutz 

Grundwasser 

Die Bewertung des Grundwassers erfolgt gemäß 
WRRL nach folgenden Gesichtspunkten:  

• Grundwassermenge (mengenmäßiger Zu-
stand) und  

• Grundwasserbeschaffenheit (chemischer 
Zustand) 

Die chemische Beurteilung des Grundwasserzu-
stands beruht auf den hydrochemischen Untersu-
chungen der Grundwassermessstellen der reprä-
sentativen Messnetze zur überblicksweisen und 
operativen Überwachung des Grundwassers. 

Zur überblicksweisen Überwachung des Grundwas-
sers werden in Schleswig-Holstein bis zu 300 
Grundwassermessstellen unterhalten, 75 Prozent 
davon dienen der Überwachung des Hauptgrund-
wasserleiters und 25 Prozent überwachen die tiefen 
Grundwasserleiter. Die überblicksweise Überwa-
chung der Grundwasserkörper des Hauptgrundwas-
serleiters erfolgt zweimal pro Bewirtschaftungszeit-
raum gem. WRRL, also alle drei Jahre. Der Unter-
suchungsumfang umfasst die Hauptinhaltsstoffe so-
wie eine Auswahl an leichtflüchtigen halogenierten 
Kohlenwasserstoffen (LHKW), Schwermetallen und 
Pflanzenschutzmitteln (PSM). In den tiefen Grund-
wasserkörpern ist das Überwachungsintervall, auf-
grund der in dieser Tiefe stark verlangsamt ablau-
fenden Veränderungsprozesse, auf eine Untersu-
chung pro Bewirtschaftungszeitraum ausgedehnt, 
also alle sechs Jahre. Die operative Überwachung 
des chemischen Zustands wird in denjenigen 
Grundwasserkörpern durchgeführt, bei denen das 

fristgerechte Erreichen der Umweltziele entspre-
chend Artikel 4 der WRRL ungewiss oder unwahr-
scheinlich ist. Wenn ein Grundwasserkörper diese 
Ziele nicht erreicht, so ist dieser als „schlecht“ ein-
zustufen. Ziel und Aufgabe der operativen Überwa-
chung ist es, über die Ziele der überblicksweisen 
Überwachung hinaus, dass Verhalten der für die 
Gefährdung maßgeblichen Schadstoffe im Grund-
wasser zu beobachten, die Beurteilung der zeitli-
chen Entwicklung von Schadstoffen (Trenduntersu-
chung) zu ermöglichen, sowie Grundlagen für die 
Festlegung von Maßnahmen zu schaffen und die 
Wirksamkeit der Maßnahmenprogramme nachzu-
weisen. 

Das operative Messprogramm sieht vor, die Mess-
stellen mindestens einmal jährlich zu untersuchen. 
Der Untersuchungsumfang der operativen Überwa-
chung orientiert sich an den Belastungen des 
Grundwasserkörpers, beinhaltet aber zumindest die 
Hauptinhaltsstoffe. Etwa 60 Prozent der Messstellen 
zur überblicksweisen Überwachung dienen auch der 
operativen Überwachung, die ausschließlich in den 
gefährdeten Grundwasserkörpern im Hauptgrund-
wasserleiter erfolgt. 

Das Bewertungsverfahren für den Zustand des 
Grundwassers wurde gemäß Vorgaben der WRRL 
abgeleitet. Seit November 2010 wird das Bewer-
tungsverfahren durch die Grundwasserverordnung 
geregelt. Die Beurteilung des Zustandes der Grund-
wasserkörper beruht auf den hydrochemischen 
Analysen aus den Grundwassermessstellen. Die 
Überschreitungen von Qualitätsnormen und/oder 
Schwellenwerten sind ausschlaggebend für die Zu-
standsbeurteilung.
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Abbildung 20: Hydrogeologische Vertikalgliederung 
des Untergrundes im Hinblick auf das nutzbare Grund-
wasserdargebot (MUNF, 1998) 

 

Oberflächengewässer 

Fließgewässer 

Die Bewertung der Fließgewässer gemäß WRRL er-
folgt nach folgenden Gesichtspunkten:  

Der ökologische und chemische Zustand der Fließ-
gewässer in Schleswig-Holstein werden mit Hilfe 
unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe beurteilt. 
Dabei werden für die einzelnen biologischen Quali-
tätskomponenten bundesweit abgestimmt und euro-
paweit interkalibrierte Verfahren verwendet. Im ein-
zeln sind dies: 

• Phytoplankton: PhytoFluss 
• Makrophyten, Diatomeen und übriges Phy-

tobenthos: PHYLIB 
• Makrozoobenthos: PERLODES 
• Fische: FIBS 

Der morphologische Zustand der Fließgewässer 
wird in Schleswig-Holstein mit der an die LAWA-Me-
thode angelehnten Methode zur Strukturkartierung 
erfasst. Die erstmalige Kartierung lief in zwei Schrit-
ten ab. Zunächst wurden in 2005 und 2006 die Fer-
nerkundungsdaten aller berichtspflichtigen Fließge-
wässer mit einem Einzugsgebiet größer zehn km² 
(etwa 6.600 Kilometer) erfasst. Im Anschluss wur-

den 4.700 Kilometer auch vor Ort kartiert. An gro-
ßen Unterläufen, künstlichen Gewässern und 
Marschgewässern wurden keine Vor-Ort-Kartierun-
gen vorgenommen, weil der Erkenntnisgewinn 
durch eine Vor-Ort-Kartierung bei diesen Gewässer-
typen gering ist und derzeit auch keine valide Be-
wertungsverfahren vorliegen. Die Ergebnisse der 
Strukturkartierung werden für Wasserkörper als län-
gengewichteter Mittelwert der einzelnen Gewässer-
abschnitte in fünf Bewertungsklassen zusammenge-
fasst. Die Bewertungen werden zur Ermittlung der 
Defizite des Lebensraumes „Fließgewässer“, für die 
Festlegung von repräsentativen biologischen Mess-
stellen für das WRRL-Monitoring und das Wiederbe-
siedlungspotenzial, die Maßnahmenplanung, Er-
folgskontrollen von Maßnahmen und die EU-Be-
richtspflichten genutzt. 

Die Nährstoffverhältnisse werden nach Vorgaben 
der Oberflächengewässerverordnung 2016 bewer-
tet. Dabei wird zwischen Hintergrund- und Orientie-
rungswerten unterschieden. Werden die Orientie-
rungswerte überschritten, ist dies ein deutlicher Hin-
weis auf eine Belastung in dem Wasserkörper, die 
die Zielerreichung gefährdet. 

Die Gewässerstruktur wird im Rahmen der Struktur-
kartierung erfasst und bewertet. 

Für erheblich veränderte und künstliche Gewässer 
wird das ökologische Potenzial ermittelt, dabei wird 
berücksichtigt, welche Maßnahmen in einem Was-
serkörper zurzeit umsetzbar sind und wie diese sich 
auf den Zustand der empfindlichsten Komponente 
auswirken (MELUR 2012).  

Die Bewertung der Fließgewässer ist im Detail im 
Bewirtschaftungsplan der jeweiligen Flussgebiets-
einheit beschrieben.  

Seen 

Der ökologische und chemische Zustand der Seen 
in Schleswig-Holstein wird – auch hier nach Ge-
sichtspunkten gemäß WRRL - mit Hilfe unterschied-
licher Bewertungsmaßstäbe beurteilt. Dabei werden 
für die einzelnen biologischen Qualitätskomponen-
ten bundesweit abgestimmt und europaweit interka-
librierte Verfahren angestrebt. Im Einzelnen sind 
dies: 

• Makrophyten: PHYLIB 
• Phytoplankton: PHYTOSEE 
• Diatomeen:  PHYLIB 
• Makrozoobenthos: AESHNA 
• Fische: SITE-Verfahren 

Die Nährstoffverhältnisse werden nach der Oberflä-
chengewässerverordnung 2016 klassifiziert, dabei 
wird zwischen Hintergrundwerten für den sehr guten 
ökologischen Zustand und Orientierungswerten für 
den guten ökologischen Zustand unterschieden. 
Werden die Orientierungswerte überschritten, ist 
dies ein deutlicher Hinweis auf eine Belastung in 
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dem Wasserkörper, die die Zielerreichung gefähr-
det. 

Für die Bewertung des See-Zustands anhand der 
Hydrologie und der Morphologie werden derzeit 
bundesweite Bewertungsmethoden entwickelt, so-
dass diese derzeit nur nach Experteneinschätzung 
beurteilt werden können. 

Die Bewertung der Seen ist im Detail im Bewirt-
schaftungsplan der jeweiligen Flussgebietseinheit 
beschrieben. Weitere Informationen zur Wasserrah-
menrichtlinie finden sich auf der Internetseite der 
Landesregierung.  

Bodenschutz 

Zur Erfassung und Dokumentation von ungünstigen 
Veränderungen des Bodens im Zeitablauf bestehen 
seit Ende der achtziger Jahre bundesweit abge-
stimmt Boden- Dauerbeobachtungsflächen. 1989 
wurden so in Schleswig-Holstein insgesamt 37 Bo-
den-Dauerbeobachtungsflächen eingerichtet. Die 
landesweite Erfassung und Bewertung raumbezo-
gener Daten über Bodenentwicklung und –verände-
rung, insbesondere von Boden- Dauerbeobach-
tungsflächen, ist in § 5 Absatz 2 Nummer 1 Buch-
stabe c) des Landesbodenschutz- und Altlastenge-
setzes (LBodSchG) vom 14.03.2002 (GVOBl. Schl.-
H. Seite 60) vorgesehen. 

Die wesentlichen Ziele der Boden- Dauerbeobach-
tung sind 

• die Beschreibung des aktuellen Zustandes, 
• die langfristige Überwachung der Verände-

rung und 
• die Ableitung von Prognosen für die zu-

künftige Entwicklung des Bodens. 

Über diese Zielsetzungen hinaus soll die Boden- 
Dauerbeobachtung Informationsgrundlagen unter 
anderem für die Dokumentation von Wirkungen des 
Klimawandels, des Anbaues nachwachsender Roh-
stoffe und anderer aktueller Einflüsse und Nutzun-
gen auf den Boden liefern. Das Kennwertspektrum 
muss sowohl die kurzfristig als auch die erst lang-
fristig und träge reagierenden Bodenparameter um-
fassen.  

Zweck der Boden- Dauerbeobachtung in Schleswig-
Holstein ist die landesweite standortbezogene Er-
fassung von Veränderungen des Bodens an reprä-
sentativen Untersuchungsflächen. Da wesentliche 
Veränderungen im Boden nur sehr langsam ablau-
fen, ist für ihre Erfassung und Dokumentation ein 
langfristiges Untersuchungsprogramm erforderlich, 
in dessen Rahmen über viele Jahrzehnte hinweg 
kontinuierlich Beobachtungen durchgeführt werden. 
Dies erfordert eine festgelegte, durchgehende Me-
thodik, um über einen sehr langen Zeitraum ver-
gleichbare Daten in auswertbaren Zeitreihen zu er-
halten.  

Da viele Bodenveränderungen schleichend erfol-
gen, sind langjährige Zeitreihen unabdingbar, um 
statistisch absicherbare Veränderungen oder aber 
auch die Stabilität von Bodenkennwerten zu bele-
gen.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Wasserrahmenrichtlinie/wasserrahmenrichtlinie.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Wasserrahmenrichtlinie/wasserrahmenrichtlinie.html
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Die folgenden Hyperlinks führen zu den Webseiten, auf denen die genannten Dokumente direkt oder innerhalb 
eines Themenbereiches zu finden sind. Das Verzeichnis ist chronologisch sortiert. 

Beschreibung Hyperlink 

Liste der Arten in besonderer 
Verantwortung Deutschlands 

https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/foerderschwerpunkte/verantwor-
tungsarten.html 

Energie- und Klimaschutz-Initi-
ative Schleswig-Holstein 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Energie/EnergieKli-
maschutz/EnergieKlimaschutz_node.html 

EnergieOlympiade https://www.energieolympiade.de/ 

Projektdatenbank der Energie-
Olympiade 

https://www.energieolympiade.de/der-wettbewerb/projektdatenbank/suche/ 

Übersicht zu den Mitgliedern 
des Klimas-Bündnisses 

https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/2_Municipalities/Member_List_Ja-
nuary2020.pdf 

Klimabündnis Kieler Bucht http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/ 

Netztransparenz http://www.netztransparenz.de/ 

Kartieranleitung https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartier-
schluessel.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Downloadbereich für die Kar-
tieranleitung und Biotoptypen-
schlüssel für die Biotopkartie-
rung S.-H. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartier-
schluessel.html 

Auswertung/Abfrage der Er-
gebnisse der Biotopkartierung 

http://www.schleswig-holstein.de/biotope 

Erfassungsanleitung für den 
HNV-Indikator 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Erfassungsanlei-
tung_HNV_2016_barrfrei_.pdf 

Ornitho http://www.ornitho.de/ 

Informationen zur Wasserrah-
menrichtlinie 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNatur-
schutz/Wasserrahmenrichtlinie/wasserrahmenrichtlinie.html 

 

https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/foerderschwerpunkte/verantwortungsarten.html
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/foerderschwerpunkte/verantwortungsarten.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Energie/EnergieKlimaschutz/EnergieKlimaschutz_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Energie/EnergieKlimaschutz/EnergieKlimaschutz_node.html
https://www.energieolympiade.de/
https://www.energieolympiade.de/der-wettbewerb/projektdatenbank/suche/
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/2_Municipalities/Member_List_January2020.pdf
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/2_Municipalities/Member_List_January2020.pdf
http://www.klimabuendnis-kieler-bucht.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.html
http://www.schleswig-holstein.de/biotope
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Wasserrahmenrichtlinie/wasserrahmenrichtlinie.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNaturschutz/Wasserrahmenrichtlinie/wasserrahmenrichtlinie.html
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