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Einführung 

1.1. Aufgabenstellung id Z ielsetzung 

O e l i x d o r f l i e g t a l s Nachbargemeinde Itzehoes im unmittelbaren 
Einzugsbereich einer Stadt. Zugleich i s t O e l i x d o r f e i n Dorf mit 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h geprägter Bausubstanz und durch die Landwirt
schaft geprägten Anforderungen an den Raum. 
Diese verschiedenartigen Nutzungsinteressen bedürfen einer i n die 
Zukunft g e r i c h t e t e n Entwicklungsplanung. 
Zu diesem Zweck b e a b s i c h t i g t d i e Gemeinde i h r e n Flächennutzungsplan 
aus dem Jahre 1966/72 neu a u f z u s t e l l e n . 

Um i h r e n g e s e t z l i c h e n Aufgaben gem. §§ 4 und 6 Landschaftspflege
gesetz (1982) nachzukommen, hat die Gemeindevertretung O e l i x d o r f s 
beschlossen, zuvor einen Landschaftsplan a u f z u s t e l l e n . 
Dieser i s t nach dem Gesetz insbesondere dann e r f o r d e r l i c h , wenn 
Bauleitpläne e r a r b e i t e t oder überarbeitet werden s o l l e n , denn er 
g i b t diesen Planungen Vorgaben. 
Landschaftsplanung i s t i n der Planungshierarchie der Flächennut
zungsplanung zugeordnet. 
Entsprechend dem Geltungsbereich des' Flächennutzungsplans hat die 
Gemeinde einen Landschaftsplan für das gesamte Gemeindegebiv t i n 
A u f t r a g gegeben. 

Der Gemeinde O e l i x d o r f ging es mit der A u f s t e l l u n g eines Land
schaf tsplanes jedoch n i c h t nur um die Erfüllung der i h r g e s e t z l i c h 
obliegenden Aufgaben. 
Die Gemeinde wurde im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Dorferneue
rung" des Bundes und der Länder i n das Dorferneuerungsprogramm 
aufgenommen. 
Schon i n der R i c h t l i n i e für die Förderung der Dorferneuerung vom 
23.12.1987 w i r d Landschaftspflege und Grüngestaltung a l s förder
würdig im Rahmen einer Dorferneuerung angesehen. 
Mit der R i c h t l i n i e zur Weiterentwicklung der Dorferneuerung vom 
14.6.1989 w i r d das Z i e l einer Förderung der dorfökologischen Ver
hältnisse nunmehr jedoch g l e i c h b e r e c h t i g t neben den 
" t r a d i t i o n e l l e n " Z i e l e n der Dorferneuerung genannt. 

Mit der g l e i c h z e i t i g e n und i n enger Abstimmung erfolgenden Bear
beitung des Landschafts- und des Dorferneuerungsplanes hat die 
Gemeinde O e l i x d o r f den im Landschaftspflegegesetz verankerten und 
i n den R i c h t l i n i e n zur Dorferneuerung niedergelegten Z i e l e n zur 
Verbesserung der DorfÖkologie i n besonderer Weise entsprochen. 

Durch d i e enge Verflechtung beider Planungen konnte zudem eine über 
das Übliche hinausgehende B e t e i l i g u n g der Bürger an beiden 
Planungen s t a t t f i n d e n . Der A r b e i t s k r e i s "Natur und Grün", der s i c h 
im Rahmen der Dorferneuerungsplanung zusammengefunden hat, hat mit 
v i e l e n Anregungen d i e Planungsarbeiten b e g l e i t e t und eine Rea
l i s i e r u n g der vorgeschlagenen Massnahmen im "Gespräch über den 
Gartenzaun" v o r b e r e i t e t . Diese a k t i v e und meinungsbildende A r b e i t 
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des A r b e i t s k r e i s e s ' ( M u l t i p l i k a t o r e f f e k t ) verbessert die 
Umsetzungsgrad der i n im Landschaftsplan und i n der Dorferneuerung 
vorgeschlagenen Massnahmen, die nur auf f r e i w i l l i g e r Basis und mit 
Einverständnis der Grundstückseigentümer e r f o l g e n können. 

Neben dieser Bürgerbeteiligung b i e t e t die Verknüpfung von Dorfer
neuerung und Landscha. splanung eine w e i t e r e Besonderheit: 
Üblicherweise endet i Schleswig-Holstein eine Landschaftsplanung 
mit der F e r t i g s t e l l u n g des Planwerks. 
Die Landschaftsplanung selbst i s t n i c h t mit F i n a n z m i t t e l n zur 
Betreuung und Rea l i s i e r u n g der vorgeschlagenen Massnahmen ausge
s t a t t e t . 
Eine aus Landesmitteln bezuschußte Umsetzung von Massnahmen kann m 
der Gemarkung insbesondere mit H i l f e der B i o t o p g e s t a l t u n g s m i t t e l 
des Landes Schleswig- H o l s t e i n e r f o l g e n oder durch eine 
F l u r b e r e i n i g u n g nach § 86 Flurbereinigungsgesetz. 
Für den innerörtlichen Bereich, zur Verbesserung der Dorfökologie 
und der Grünstruktur im Ort, i s t k e i n Programm aufgelegt, das im 
Rahmen der Landschaftsplanung Realisierungsanreize schaffen konnte. 
Durch d i e Verbindung von Dorferneuerung und Landschaftsplanung kann 
i n O e l i x d o r f diese Lücke jedoch geschlossen werden. 

Der Aufbau des Landschaftsplans o r i e n t i e r t s i c h an diesem Z i e l der 
Umsetzung. Es wurde daher davon abgesehen Bestand und K o n f l i k t e 
sowie Z i e l e und Maßnahmen i n j e w e i l s e i n e r gemeinsamen Karte 
d a r z u s t e l l e n . Eine komprimierte D a r s t e l l u n g hat den N a c h t e i l , ̂ daß 
si e nur schwer l e ,bar i s t . Die D a r s t e l l u n g i n E i n z e l k a r t e n , die 
einzelnen Entwicklungs- und Umsetzungskomplexen zugeordnet sind, 
hat dagegen den V o r t e i l der l e i c h t e n Lesbarkeit durch d i e j e n i g e n , 
d i e den Landschaftsplan umsetzen s o l l e n . 

Bei der Behandlung des Bestandes w i r d aufgrund der 
Umsetzungsorientierung des Planes g l e i c h f a l l s Wert auf eine 
allgemeinverständliche Na c h v o l l z i e h b a r k e i t des - Fachleuten 
natürlich bekannten - ökologischen Allgemeinwissens und der 
grundsätzlichen Zusammenhänge z.B. von Flora und Fauna gelegt. 
Nur wenn die W e r t i g k e i t von z.B. Knicks oder Kleingewässern a l l e n 
Bürgern und Gemeindevertretern (auch zukünftiger Wahlperioden) 
bekannt und e i n s i c h t i g i s t (bzw. ggf. im Landschaftsplan 
nachgelesen werden kann), erfährt die Erhaltung und Entwicklung von 
Natur und Landschaft eine b r e i t e Akzeptanz. 
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1.2 Aufgaben des Landschaftsplans 

Das Landschaftspflegege' - t z Schleswig-Holstein (LPflegG) vom 
19.11.1982 und das Bund. Naturschutzgesetz (BNatSchG) vom 
20.12.1976 mit Änderung vom 10.12.1986 geben den gesetzlichen 
Rahmen für die Aufgaben und Z i e l e des Landschaftsplanes m 
Oel i x d o r f vor. 

Die Z i e l e des Naturschutzes und der Landschaftspflege be
stimmt § 1 (1) Landschaftspflegegesetz: 

"Natur und Landschaft si n d im be s i e d e l t e n und unbesiedelten Bereich 
so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß 

1. d i e Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
2. d i e Nutzbarkeit der Naturgüter 
3. die Planzen- und T i e r w e l t sowie 
4. die V i e l f a l t , Eigenart und Schönheit von Natur und 

Landschaft 

a l s Lebensgrundlagen des Menschen und a l s Voraussetzung_für seine 
Erholung i n Natur und Landschaft n a c h h a l t i g g e s i c h e r t sind." 

Der Landschaftsplan i s t B e s t a n d t e i l der Landschaftsplanung 
(Abschnitt 2 des Landschaftspflegegesetzes), d i e das we
s e n t l i c h e Planungsinstrument des Naturschutzes i s t . § 6 LPflegb 
k o n k r e t i s i e r t : 

(1) Die örtlichen Er f o r d e r n i s s e und Maßnahmen zur Verwirk
l i c h u n g der Z i e l e des Naturschutzes und der Landschafts
p f l e g e s i n d von der Gemeinde i n Landschaftsplänen näher 
d a r z u s t e l l e n , sobald und soweit dies aus Gründen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
vor A u f s t e l l u n g , Ergänzung, Änderung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen, e r f o r d e r l i c h i s t . 

(2) Der Landschaftsplan besteht aus Text, Karte und zusätz
l i c h e r Begründung. Er enthält auf der Grundlage des 
Landschaftsrahmenplanes 

1. d i e D a r s t e l l u n g des vorhandenen Zustandes von Natur 
und Landschaft, 

2. d i e Bewertung des erfaßten Zustandes und der Anfor
derungen an die Raumnutzung nach den Z i e l e n des Na
turschutzes und der Landschaftspflege und 

3 die D a r s t e l l u n g des angestrebten Zustandes von Natur 
und Landschaft und der dafür e r f o r d e r l i c h e n Maßnahmen. 

(3) Die Gemeinde b e t e i l i g t d i e Untere Landschaftspflegebehö 
be i der A u f s t e l l u n g des Landschaftsplanes. Der 
Landschaftsplan i s t der Obersten Landschaftspflegebe
hörde zur abschließenden Stellungnahme vorzulegen. 

(4) Der I n h a l t des Landschaftsplanes w i r d von der Gemeinde 
unter Abwägung mit den anderen b e i der A u f s t e l l u n g der 
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Bauleitpläne zu berücksichtigenden Belangen (§ 1 Abs. 6 
des Bundesbaugesetzes) a l s D a r s t e l l u n g oder Festsetzung 
i n die Bauleitpläne aufgenommen. Bei der Vorlage der 
Bauleitpläne zur Genehmigung i s t der Landschaftsplan 
beizufügen." 

Auch das Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 s c h r e i b t d i e 
Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschafts
p f l e g e vor. Nach § 1 (5) BauGB g i l t : 

"Die Bauleitpläne s o l l e n ... dazu b e i t r a g e n , eine menschen
würdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrund
lagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der A u f s t e l l u n g der 
Bauleitpläne si n d insbesondere zu berücksichtigen ... 
4. Die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, ... 
7. Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der 
L u f t und des Bodens e i n s c h l . seiner Rohstoffvorkommen, sowie das 
Klima, ... Mit Grund und Boden s o l l sparsam und schonen umgegangen 
werden ...". 

Die Bauleitplanung b e r e i t e t häufig Vorhaben vor, d i e der 
E i n g r i f f s r e g e l u n g (§ 7 LPflegG) u n t e r l i e g e n . Daher i s t die vom 
Gesetzgeber g e f o r d e r t e Vermeidung und Minimierung von 
Beeinträchtigungen ( e i n s c h l . Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme) von 
Natur und Landschaft e b e n f a l l s durch'die Planung vorzu- b e r e i t e n . 
Dafür s i n d Informationen über Natur und Landschaft im Plangebiet 
e r f o r d e r l i c h , die der Landschaftsplan l i e f e r t . 

Zur A u f s t e l l u n g von Landschaftsplänen gemäß § 6 LPflegG si n d mit 
Datum vom 05.12.1973 und 06.06.1974 zwei Erlasse des Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten an die Gemeinden Schleswig-
Hols t e i n s ausgegeben worden. I n ihnen w i r d auch d i e B e t e i l i g u n g der 
Obersten Landschaftspflegebehörde (Mi n i s t e r i u m für Natur, Umwelt und 
Landesentwicklung) f e s t g e l e g t . 

Die Aufgaben des Landschaftsplanes s i n d demnachl: 

A. Der Landschaftsplan i s t e i n Fachgutachten zur Ver
w i r k l i c h u n g der Z i e l e von Naturschutz und Landschafts
p f l e g e (§ 1 LPflegG) auf der Gemeindeebene. 

B. Er d i e n t der Vorbereitung für die Ausweisung von ge
schützten Landschaftsbestandteilen im Innenbereich. Für 
die Ausweisung von Naturdenkmalen, Naturschutzgebieten, 
Landschaftsschutzgebieten und besonders geschützten 
Biotopen können Vorschläge gemacht werden. 

C. Der Landschaftsplan d i e n t u.a. zur Vorbereitung und 
Ergänzung des Ortsentwicklungsplanes und des darauf 
aufbauenden Flächennutzungsplanes. Er hat empfehlenden 
Charakter und b e r e i t e t Beschlüsse vor, d i e im Rahmen der 
Bauleitplanung und anderer Verfahren zu t r e f f e n s i n d. 

l v g l . dazu: Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 1989 
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Planungsablauf 

Die Vorgehensweise zur Planerarbeitung des Landschaftsplanes 
o r i e n t i e r t s i c h an folgenden "Kernfragen": 

1. Was i s t im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes wert
v o l l und/oder schutzwürdig? 

2. Was geschieht, wenn Nutzungen auf den Naturhaushalt und das 
Lan d s c h a f t s b i l d einwirken und wenn betimmte überregionale 
oder l o k a l e Planungen r e a l i s i e r t werden? 
Können weite r e E i n g r i f f e wie z.B. Bauerweiterung, Wohnbau
flächen zugelassen werden und welche Folgen geben s i c h 
daraus für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild? 

3. Was i s t notwendig, um für den Naturhaushalt w i c h t i g e Be
reiche zu sichern und zu entwickeln sowie Beeinträchti
gungen und Gefährdungen zu vermindern oder zu vermeiden? 

Diese Fragen betimmen die w i c h t i g s t e n A r b e i t s s c h r i t t e im 
Planungsablauf, nämlich 

a) eine Bestandsaufnahme des Zustandes von Natur und Land
schaft 

b) eine Bewertung dieses Zustandes und seiner v o r a u s s i c h t 
l i c h e n Änderungen aus der Sicht von Naturschutz und 
Landschaftspflege 

c) eine B e u r t e i l u n g der ökologischen und g e s t a l t e r i s c h e n 
Verträglichkeit von Nutzungsansprüchen 

d) d i e Erarbeitung eines Zielkonzeptes für Naturschutz und 
Landschaftspflege 

e) das Aufzeigen der notwendigen Maßnahmen zur V e r w i r k l i c h u n g 
der Z i e l e von Naturschutz und Landschaftspflege. 

Der Landschaftsplan s o l l d i e Aufgabe erfüllen, der Gemeinde Grundla 
für i h r e Entscheidungen an die Hand zu geben. 

Die w e i t e r e Entwicklung der Gemeinde s o l l ökologisch möglichst 
verträglich und wenig e i n g r e i f e n d e r f o l g e n . Sehr w i c h t i g aber war 
h i e r z u d i e Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der P l a n a u f s t e l l u n g und 
umfassende Informationen und - i n O e l i x d o r f darüber hinausgehend: 
B e t e i l i g u n g - der Gemeindevertreter und Bürger. 
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1 - 3 Die Gemeinde Oe l i x d o r f 
Lage, W i r t s c h a f t , I n f r a s t r u k t u r 

Bundesstraße 206. 

Entfernungen: 

Itzehoe - K r e i s s t a d t und M i t t e l z e n t r u m ca. 2 km, W 
Breitenburg - Amtsverwaltung c a _ 3 6 k l U ; N 0 

Neumünster - Oberzentrum c a _ 6 6 k l T 1 ; N 0 

K i e l - Landeshauptstadt c a_ 5 5 k r f t / SO 
Hansestadt Hamburg 

Die Verkehrsanbindung an ^J^^^^^^0^^1^ 
K.mdesstraße "B 206" (Itzehoe/ LubecK). 

Schluß zur Autobahn - A 23- nach Hamburg G l ü c k s t a d t nach 

S ^ u r f und Ä Ä Ä e r ^ bandet srch m 
Itzehoe. 

Angrenzende Gemeinden: 

Itzehoe i m Westen, 
S c h l o t f e l d im Norden, 
Winseldorf im Nordosten, 
Kollmoor im Osten, 
Kronsmoor im Südosten und 
Breitenburg im Süden. 

Die Karte LAGE IM RAUM v e r d e u t l i c h t d i e S i t u a t i o n . 

• -, ^ • ̂  Ten "ha crroß Die Grenzziehung 
Das Gemeindegebiet von Oe l i x d o r f i s : 760 ^ k ° * e r w i r r e n d , i s t i n 
der Gemeindegrenzen w i r k t auf den e r s t e i n n e r h a l b der 
Kenntnis der Geschichte ^ ^ ^ ^ ^ f ^ S g e n Flächen d i e zur Ge- _ 
Ortslage sowie im Osten der f e i n d e l i e g e ^ F l ä c h e i m 

^^^l^^T^TA^ v e r l a u f t u n r e g e l m a £ i g 

und sehr sprunghaft. 
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Bevölkerung 

Ca. 1.800 Einwohner; d i e Einwohnerzahl schwankt j e nach Belegung 
des Asylantenheimes und der Gewissenhaftigkeit b e i der Ummeldung 
dort ehemals untergebrachter Personen. 

1888 
1905 4 4 9 
1925 529 
1939 496 
1946 1. . 218 
1950 1. . 134 
1961 1. . 324 
1970 1. .797 
1987 1. .823* 
1989 2 , . 400* 

448 

000 2000 

Bis nach dem 2. W e l t k r i e g s t a g n i e r t e d i e Einwohnerzahl. Die Not
wendigkeit Flüchlinge und Vertriebene aufzunehmen, führte durch die 
Anlage des ersten Neubaugebietes w e s t l i c h des a l t e n Ortskernes i n 
den 50er Jahren zu einem ersten sprunghaften Anstieg der 
Bevölkerung, dem eine zweite Welle i n den 70er Jahren durch Aus
weisung von Bauflächen im Bereich Kattenkuhl, Nöthen, Gartenstraße, 
Sürgen sowie am Haselberg f o l g t e . 

A l t e r s s t r u k t u r : 
unter 6 Jahre: 90 ( 5 %) 
6 - unter 18 Jahre: 234 (13 %) 
18 - unter 45 Jahre: 683 (37 %) 
45 - unter 60 Jahre: 328 (18 %) 
6 0 und mehr Jahre: 488 (27 %) 

(Stand: 1987 

Zu Beginn der 80er Jahre i s t es zu einem weiteren Anstieg der 
Bevölkerung gekommen. Durch d i e u n m i t t e l b a r e Nachbarschaft zur 
K r e i s s t a d t Itzehoe i s t das Angebot an Arbeitsplätzen r e l a t i v gut. 

Handel, Gewerbe, D i e n s t l e i s t u n g e n , Öffentliche Einrichtungen 

Versorgung: 
Lebensmittelgeschäft, F l e i s c h e r e i , Getränkemarkt, Post und 3 
Banken. 
Die Ausstattung O e l i x d o r f s mit Läden des täglichen Bedarfs i s t für 
die Größe der Gemeinde unbefriedigend. Aufgrund der Nähe zu Itzehoe 
w i r d eine Verbesserung aber nur schwer zu erreichen und eine g e s i 
cherte Zukunftsperspektive für Unternehmen der Grundversorgung (z. 
B. Bäcker, Schlachter) i n O e l i x d o r f angesichts des allgemeinen 
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Trends zur Konzentration schwer zu entwickeln sein. 

Gewerbe, Di e n s t l e i s t u n g e n : 
Gaststätte m i t Saal (zur Z e i t s t i l l g e l e g t ) , H o t e l b e t r i e b , 
Heizungsbau und Klempnerei, landw. Lohnunternehmen, F r i s e u r und 
P o l s t e r e i . 
Die Zahl der Gewerbe- und D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e i n Oe l i x d o r f i s t 
gering. 

Öffentliche Einrichtungen: 
Feuerwehrgerätehaus am nordwestl. Ortsrand, Sportplatz am 
südwestlichen Ortsrand, Jugendaufbauwerk im Außenbereich, 
Kreisaltenheim und Asylantenheim am Ortseingang - von Itzehoe 
kommend. 

Vereine: 
Sportverein O e l i x d o r f e r Schützen, mit den Sparten Fußball, Tennis, 
Badminton, V o l l e y b a l l und Gymnastik. 
Die O e l i x d o r f e r L u s t g i l d e ; i h r e Festtage stammen ursprünglich aus 
dem Jahre 1539. 

Schulen: 

Grundschule am Ort, Weiterführende Schulen i n Itzehoe. 

Medizinische Versorung: 

Krankenhaus, Ärzte und Apotheken i n Itzehoe. 

Kirchen: 
Evangelische Kirche, angegliedert e i n Kindergarten. 
Nennenswerte Störungen der Wohnnutzung durch gewerbliche Betriebe sind 
daher n i c h t gegeben. 
Die vorhandene Gaststätte im Ort b e s i t z t einen Saal für größere Ver
anstaltungen, der jedoch im Jahre 1988 geschlossen wurde. Zur Z e i t 
w i r d d i e Turnhalle i n der Grundschule a l s E r s a t z h a l l e genutzt. 
Die Gaststätte wurde kürzlich von der Gemeinde Oelix d o r f gekauft und 
s o l l nach Umbau und Modernisierung verpachtet werden. 

Gemeindefläche 

H i n s i c h t l i c h der Flächennutzung i s t O e l i x d o r f eine durch Land- und 
F o r s t w i r t s c h a f t geprägte Gemeinde. 

GemeindeHäche Oelixdorf nach Nutzungen^ 

• LN 

• Wald 

I Wasser 

1 Verkehr 

Sü Siedlung 

• Unland 

• Erholung 

G Abbau 

Quelle SwitchesLaiidesomtlSea 



Landwirtschaft2 

Bodengüte 

Die Bodengüte des Gemeindegebietes i s t , wenn man s i c h d ie geologische 
Geschichte der Gemeinde Oel i x d o r f vor Augen f u h r t , erwartungsgemäß 

ifder n

g:s:mcen
dGemSr kung läßt s i c h die Bodengüte natürlicherweise mit 

den geologischen und topographischen Gegebenheiten zur Deckung 
bringen. 

Die beackerten Rosterdeböden l i e g e n auf der Geest. Sie sin d a l s t y 
pische Geestböden zu c h a r a k t e r i s i e r e n . 

Das beste Grünland b e f i n d e t s i c h natürlicherweise im Bereich der 
ehemaligen Störmarsch. Dort l i e g e n d ie Boden bei^50 - 75 Grunlandbo 
denpunkten. Die r e l a t i v e und absolute höchste Grunlandgute l i e g t im 
d i r e k t an d i e Stör angrenzenden und früher regelmäßig mehrfach Dahr 
l i e h überfluteten Auenbereich. Mit dem Geländeanstieg zur K i r f f k a n t e 
h i n und der damit etwas verminderten U b e r f l u t u n g s h a u f i g k e i t w i r d das 
Grünland schlechter. 

Die Tallagen des Großen-Teich-Grabens mit seinen beiden Quelltälern 
und seinem Seitenarm, der am Flurstück Wrieten die O r t s l e r r e i c h t 
sowie das Tal des Horstbachs l i e g e n m der Bodengute im M i t t e i b e r e i c h 
b e i 3 5 - 45 Grünlandbodenpunkten. 

Betriebe 

insgesamt 17 land- und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e Betriebe, davon 13 land
w i r t s c h a f t l i c h , die s i c h i n 5 Haupterwerbsbetriebe und 7 Nebener 
werbsbetriebe g l i e d e r n . 

Betriebsgröße und - a r t : 

unter 2 ha 2 
2 - 5 ha 3 
5 - 10 ha 3 

30 - 50 ha 4 
> 50 ha 1 

Von der Betriebsform her lassen s i c h d i e Betriebe a u f g l i e d e r n i n 2 

2Quelle: 
S t a t i s t i s c h e s Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.): 
A g r a r s t r u k t u r i n Schleswig-Holstein 1987. _ 
Betriebsgrößen, Bodennutzung und Viehhaltung m den Gemeinden. 
S t a t i s t i s c h e B e r i c h t e . K i e l März 1988. 
A g r a r s t r u k t u r i n Schleswig-Holstein 1987. _ , 
Sozialökonomische B e t r i e b s t y p i s i e r u n g und Betriebssystematik m den 
Gemeinden 
S t a t i s t i s c h e B e r i c h t e . K i e l März 1989. 
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Markt f r u c h t b e t r i e b e , 11 F u t t e r m i t t e l b e t r i e b e und 1 l a n d w i r t s c h a f t l i 
chen Mischbetrieb. 

Viehhaltung: 

Rindvieh- i n 7 Betrieben mit 347 Tieren 
Schweine ( I n t e n s i v h a l t u n g ) : i n 3 Betrieben mit 57 Tieren 
Legehennen ( I n t e n s i v h a l t u n g ) : i n 6 Betrieben 

Anbauarten: 

Weizenanbau f i n d e t n i c h t s t a t t 
Roggenanbau auf 41 ha 
Gerstenanbau auf 31 ha 
Hafer auf 2 h a 

Hackfrüchte auf 2 0 ha 

Nach einem beschleunigten Zusammenlegungsverfahren wahrend der 70er 
Jahre i s t auch d i e Zuordnung der Flächen zueinander und zu den Hor
s t e l l e n b e f r i e d i g e n d . Zwei der fünf l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Betriebe 
a r b e i t e n i n beengten Hoflagen. 

Technische I n f r a s t r u k t u r 

Wasserversorung: 
Bis auf wenige Anwesen, d ie über eine Wassergenossenschaft bzw eigene 
Brunnenanlagen v e r s o r g t werden, e r f o l g t d i e Wasserversorgung über das 
Wasserwerk Itzehoe. 
Stromvers orgung: 
Träger: Schleswag. 
Abwasserbeseitigung: . , 
Zentrale Beseitigung - eigenes Klärwerk im Südwesten der Gemeinde. 
Abfallbeseitigung: 
Träger i s t der Müllzweckverband des Kreises Steinburg 

Verkehr 

Der größte T e i l der Ortslage i s t von Verkehrsbelastungen verschont 
L e d i g l i c h d i e Trasse von Breitenburg über die Unterstraße - Oberstraße 
- Wühren i n Richtung B 206 w i r d s t a r k vom Durchgangsverkehr 
f r e q u e n t i e r t . Eine G e f a h r e n s i t u a t i o n auf dieser Strecke b i l d e t der 
Schulweg zur Grundschule; h i e r w i r d durch Maßnahmen der Dorferneuerung 
eine Verbesserung b e w i r k t . Eine w e i t e r e p r o b l e m a t i s c h e ' S i t u a t i o n 
b i l d e t d i e abknickende Vorfahrtstraße Chausseestraße-Unterstraße, die 
s c h a r f k a n t i g abbiegt und durch d i e bauliche S i t u a t i o n sehr schwer 
einsehbar i s t . 

Bei der geringeren Entfernung O e l i x d o r f s zum M i t t e l z e n t r u m Itzehoe i s t 
durch d i e gute Straßenanbindung der Z e i t v o r t e i l b e i Nutzung des Pkws 
und die größere Flexibilität b e i der Erledigung von Besorgungen i n 
Verbindung m i t dem Weg zur A r b e i t wohl entscheidend f u r d i e bestenenae 
Bedeutung des I n d i v i d u a l v e r k e h r s . 
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Geschichte und Siedlunqsentwicklunq 

O e l i x d o r f i s t e i n Haufendorf mit dem e i n s t i g e n Dorfkern im Bereich des 
Kreuzungspunktes Chaussee - Unterstraße. Die ursprüngliche Siedlung 
war angeordnet zwischen den Straßen Oberstraße und Horststraße. Dieser 
Bereich wurde m i t t i g von der Chaussee durch s c h n i t t e n . 
Ölixdorf oder O e l i x d o r f , beide Schreibweisen finden s i c h noch heute 
auf den Ortseingangsschildern der Gemeinde, hat seinen Namen entweder 
von dem Wort Ord (= U r t ) , das e i n e r s e i t s auf einen Winkel eine Ecke 
oder Spitze hindeutet3 und andererseits auf Quellen4. 
Andere Chronisten meinen, der Name Oe l i x - oder Ölixdorf s o l l aus dem 
M i t t e l a l t e r stammen und s o l l auf den Namen eines Adeligen, der "Olde-
l i g " hieß zurückgehen. Das "Dorf des O l d e l i g " oder "Oldeligs-Dorp", 
später: "Odelsdorp", "Olichstorp" und "Oelsdorf". 

I n den Flurnamen der Gemeinde finden s i c h zwar diverse Hinweise auf 
feuchte Bereiche (Sürgen, K i w i t z Heisch, Im Moor u. a.), insbesondere 
seggenbestandene Weisen und Moore; Hinweise auf Quellen f e h l e n aber 
b e i den Flurnamen, o b g l e i c h d i e Gemeinde schon immer von i h r e n 
zahlreichen Quellen c h a r a k t e r i s i e r t war. Nicht nur auf Moor, sondern 
auch auf typische Moorrandbereiche wie Heiden deuten die Flurnamen 
( A l t e Heide). 

I n Chroniken und Flurnamen f i n d e n s i c h d i e Qe l i x d o r f prägenden Teiche 
wieder, d i e a l s Fi s c h t e i c h e der Anzucht und Hälterung von Fischen 
d i e n ( t ) e n . Auf der Karte der Störmarsch-Distrikte von 1794 si n d die 
großen Teiche südlich Katzenkuhle/Holzkoppel und A l t e Heide/Grossen 
Teichs Koppel a l s große Teiche aufgeführt. Die im Dorf noch heute^ 
vorhandenen k l e i n e r e n F i s c h t e i c h e ( a l t e Försterei, Kahl u. a. ) sind 
g l e i c h f a l l s s i c h e r l i c h schon im 19. Jahrhundert oder noch früher 
vorhanden gewesen. 

Der Bereich der Gemeinde O e l i x d o r f wurde schon früh b e s i e d e l t . Darauf 
deuten d i e i n und um O e l i x d o r f vorhandenen Grabhügel h i n . Im D o r f b i l d 
von Q e l i x d o r f s i n d noch heute zwei Grabhügel d e u t l i c h s i c h t b a r . Einer 
b e f i n d e t s i c h im Park des A l t e n - und Pflegeheims des Kreises 
Steinburg. Ehemals befand s i c h d i r e k t daneben, heute i n einem 
P r i v a t g a r t e n gelegen, e i n w e i t e r e r Grabhügel. 

Der andere, w e s e n t l i c h bekanntere Grabhügel hebt s i c h im O r t s b i l d sehr 
d e u t l i c h von seiner Umgebung ab. Er l i e g t an der Strasse "Am 
Hügelgrab" auf dem Flurstück "Runder Berg". An beiden Hügelgräbern 
wurden Grabungen vorgenommen. Der Grabhügel am "Runden Berg" wurde 
durch Sandabtragungen beschädigt. Dabei wurden Grabbeigaben 
ausgegraben und anschließend von Unbekannten gestohlen. 

3v g l . dazu Clausen, 0.: Flurnamen Schleswig-Holsteins. 
Rendsburg 1988, 2. A u f l . 

4 v g l . dazu: Topographie des Herzogtums H o l s t e i n Bd. I I . 



Hügelgrab am A l t e n - und Pflegeheim 

Typische Sitzlauben, h i e r im Garten Max v. Soosten 
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Anders a l s b e i den 'Fleet-Dorfern' störabwärts, die im Bereich der 
Marsch angelegt sind, l i e g t O e l i x d o r f jedoch auf der Geest, wodurch 
s i c h d i e v o r g e s c h i c h t l i c h e Besiedlung erklärt. 
Die Nutzbarmachung der Störwiesen durch Feenkultur i s t w a hrscheinlich 
auf den E i n f l u s s der Holländer ab dem 13. Jahrhundert zurückzuführen. 
Lägerdorf war nachweislich e i n von Holländern besiedeltes Dorf und die 
Feenkultur i s t eine von Holländern w e i t e r e n t w i c k e l t e K u l t u r f o r m für 
Marschländereien. 

Oe l i x d o r f gehörte ehemals größtenteils der Itzehoer St. Jürgensstif
tung, wurde aber 1580 an H e i n r i c h Rantzau v e r k a u f t . Von den Hufen i s t 
der nach seinem früheren Bes i t z e r sogenannte Bielenburger Hof an v i e r 
O e l i x d o r f e r Hufner a u f g e t e i l t worden. 
Im Jahre 1877 wurde e i n e r h e b l i c h e r T e i l der Gebäude O e l i x d o r f s , 
entlang der Oberstrasse durch einen Brand zerstört. 
Möglicherweise stammen die i n den Gartenanlagen von Max v. Soosten und 
der Gaststätte Linde zur Wallbildung der Sitzlauben verwandten Steine 
von Gebäudeabbrüchen aus jenem Brandjahr. 

Schon früh und heute noch an zahlreichen S t e l l e n im Gelände s i c h t b a r , 
wurde i n der Gemarkung O e l i x d o r f Sand abgebaut. Entlang der 
K l i f f k a n t e , d i e a l s R o h s t o f f r e s e r v o i r d i e n t e , f i n d e n s i c h an zahl
reichen S t e l l e n mehr oder minder ausgebeutete Abgrabungen. Umfang
re i c h e r e Abgrabungen fanden aber e r s t im 20. Jahrhundert s t a t t und 
haben d e u t l i c h e Landschaftsschäden h i n t e r l a s s e n . Der b i s vor zehn 
Jahren vorherrschenden Meinung folgend, wonach solche Abgrabungen am 
besten wieder verfüllt werden s o l l t e n , um wenigstens den Ansprüchen an 
das L a n d s c h a f t s b i l d zu genügen, s i n d diese Abgrabungen i. d. R. mit 
Schutt und A b f a l l aufgefüllt worden. (Holzkoppel am Großen Teich, 
Grossen Teichs Weg/Past). 

Südlich der Ortslage zwischen Horstkamper Weg und Horststrasse befand 
s i c h im 19. Jahrhundert eine Z i e g e l e i . Der damit verbundene Abbau i s t 
g l e i c h f a l l s noch heute im Gelände erkennbar. 
Zu diesem führte e i n noch heute a l s Wegparzelle ausgewiesener Weg von 
der Horststrasse aus. Der Weg geht w e i t e r durch d i e Gemarkung nach 
Süden i n Richtung Breitenburg. Er wurde früher von den O e l i x d o r f e r n 
a l s Weg benutzt, wenn s i e zu Diensten nach Breitenburg mussten. 
Andere a l t e Wege si n d durch d i e beschleunigte Zusammenlegung ver
schwunden, aber noch immer im L u f t b i l d erkennbar ( K i r c h s t e i g nach 
W i n s e l d o r f ) . 

Das O r t s b i l d O e l i x d o r f s wurde einstmals im Frühjahr durch seine K i r 
schblüte bestimmt, von der a l t e O e l i x d o r f e r noch b e r i c h t e n können. 
Heute w i r d der Obstbestand vor allem durch Apfelbäume bestimmt, K i r 
schbäume si n d nur noch wenige vorhanden. Möglicherweise sind die a l t e n 
Kirschbäume i n den v i e r z i g e r Jahren zur Holzgewinnung abgeholzt 
worden. 
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G l i c h e E n t w ^ V l ^ a der G l i n d e O e l d o r f i n der Vergangenheit 

Die Gemeinde O e l i x d o r f grenzt im Westen an die Stadt Itzehoe Duroh 
diese räumliche Nähe e r g i b t s i c h der starke Einfluß der Stadt 
Itzehoe auf die Gemeinde O e l i x d o r f , die dadurch eine Stärkung der 
Wohnfunktion erfahren hat. 

Auffällig sind im O r t s b i l d jedoch e i n i g e große l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Betriebe die eine verhältnismäßig gute Basis haben. 
An den Höfen sind überwiegend größere Freiflächen vorhanden, die 
eine Erweiterung der Wirtschaftsgebäude zulassen. S c h w e i n e -
E i n z i g im Bereich des Fockschen Hofes e r g i b t s i c h durch Schweine 
mast e i n K o n f l i k t mit der umliegenden Wohnnutzung. 

Wie d i e Entwicklung der Einwohnerzahlen zeigen s t i e g d i e Einwoh
nerzahl von 496 im Jahr 1939 auf 1.324 im Jahr 1961, also m 22 

S e Ä e ^ 2.000 - d i e Zahl der Einwohner 
hat s i c h i n 50 Jahren um das 4-fache erhöht. 

Aus diesen Zahlen s i n d Rückschlüsse möglich auf die bauliche Ent
wicklung der Gemeinde. 

Die Siedlungsflächen e r w e i t e r t e n s i c h nach Westen h i n i n Richtung 
Itzehoe; während g l e i c h z e i t i g auch eine Ausdehnung der Siedlungs 
fläche der Stadt Itzehoe nach Osten Richtung O e l i x d o r f e r f o l g t e 
l i n e räumliche Trennung der Siedlungsflächen beider Gemexnden i s t 
kaum noch vorhanden. Für den ortsunkundigen Betrachter scheint 
O e l i x d o r f e i n V o r o r t von Itzehoe zu sein. 

Eine b i s h e r i g e Ausdehnung der Bauflächen e r f o l g t e ^ v o r h a n d e n e n 
Straßen. Dadurch e r w e i t e r t e s i c h der Ort t e i l w e i s e f i n g e r a r t i g m 
die Landschaft. 

im Kern e n t w i c k e l t e s i c h g l e i c h t z e i t i g eine stärkere Verdichtung 
(Baulückenschließung). Trotz wachsender Dichte b i l d e t e s i c h k e i n 
Zentrum. 

Heute stehen a l t e r n a t i v mehrere Bereiche für eine w e i t e r e bauliche 
"Rnt~wi pkl uTia der Gemeinde zur D i s p o s i t i o n . Fur a l l e m trage 
kSmmenden nLr eeicn ee w i r d es zu einer p o l i t i s c h e n Entscheidung kommen 
müssen, da k e i n Bereich von seinem P o t e n t i a l her prädestiniert 
dafür i s t , d i e w e i t e r e Siedlungsentwicklung aufzufangen. 
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2 Grundlagen 

2.1 Natürliche Grundlagen 

2.2.1 Naturräumliche S i t u a t i o n 5 

Die Gemeinde O e l i x d o r f zeichnet s i c h durch e i n außergewöhnliches 
N a t u r p o t e n t i a l aus. Wegen der Landschaftsgeschichte, der v e r w i r 
renden Grenzziehung der Gemeindegrenzen von O e l i x d o r f lohnt es, 
auch über die e i g e n t l i c h e , durch die Verwaltungsgrenze bestimmte 
Gemeinde O e l i x d o r f hinaus eine Betrachtung durchzuführen. 

Bezieht man a l s die im Anschluß an die Gemeindegrenzen außerhalb 
liegenden Flächen mit i n die Betrachtung e i n , so weist d i e Gemeinde 
b i s auf Meer- und Wattflächen a l l e wesentlichen i n Schleswig-
H o l s t e i n vorkommenden Landschaftselemente auf. Dies c h a r a k t e r i s i e r t 
das L a n d s c h a f t s p o t e n t i a l der Gemeinde: 

Heide - Itzehoer - Geest 

O e l i x d o r f l i e g t überwiegend im Bereich der Heide-Itzehoer-Gees. Die 
Grenze zur Hosteinischen Yorgeest, zu der die Störniederung gehört, 
w i r d durch eine s t e i l e , w e i c h s e l e i s z e i t l i c h e Geländekante g e b i l d e t . 
Diese Kante, das K l i f f m a r k i e r t heute r e i z v o l l im La n d s c h a f t s b i l d 
d i e Grenze zweier Landschaftsräume und k i l o m e t e r w e i t e Ausblicke. 
An ihrem Rand verläuft, der Störniederung folgend, d i e südliche 
Anbindung von O e l i x d o r f an Itzehoe. 

Die Heide-Itzehoer Geest zeichnet s i c h , wie an Bodenaufschlüssen im 
Gemeindegebiet von O e l i x d o r f zu sehen i s t , durch eine wechselvolle 
geologische Geschichte aus: 

Zunächst prägte die Saale-Eiszeit diesen Raum mit Endmoränen, d i e 
staffelförmig h i n t e r e i n a n d e r l i e g e n und i n Nord-Süd-Richtung ver
l a u f e n . 
Später, i n der Warthe-Eiszeit e r f o l g t e e i n neuer Vorstoß, jedoch 
n i c h t m i t g l e i c h e r K r a f t . 
So wurden S a a l e - E i s z e i t l i c h e Ablagerungen t e i l s gestaucht, ver
formt, t e i l s weggeräumt. 

5Quellen: 
Meyen,E., Schmithüsen, J. u.a. (Hrsg.): Handbuch der 
naturräumlichen GLiederung Deutschland Bd. I I . Bundesanstalt für 
Landeskunde und Raumforschung. Bad Godesberg 1959 - 1962, dort 
S. 1011 f f und 1021 f f . 

Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.): Bodenkarte von 
Schleswig-Holstein 1:25 000. B l a t t 2023 Itzehoe. K i e l 1979 

Landesvermessungsmat Schleswig-Holstein (Hrsg.): 
Topographischer A t l a s des Landes Schleswig-Holstein. 
Neumünster 197 9 
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GEESTBÖDEN MOORBODEN 

PI 1 Rosterde aus flieflerde über Sand Hh 16 Hochmoorlorf über Niedermoortori 

Pi 3 Rosterde aus Flieflerde über Sand, über Geschiebelehm Hn 1 Niedermoor 

P 5 

P 7 

Pg 1 

Ph 1 

SP 

S p l 

E isenhumuspodsol , schwache Ausprägung aus 
flieflerde über Sand , mit Orlerde 

Eisenhumuspodsol , starke Ausprägung, mit Orterde 
oder Ortslein 

feuchtpodsol (Gley - Podsol) 

feuchtpodsol mit Moorerde 

Pseudogley - Podsol 

Pseudogley (Stauwasserboden) , 
stellenweise podsoliert 

Sp 2 

Gp 1 

Pseudogley (Stauwasserboden) 
stark 

Gley (Grundwasserboden) , S c h l u t t e r bis schwach 

z. T. stark podsoliert 

_. Jwasserbode. . . 
lehmiger Sand über fe in- bis Mi l le lsand 

Gp 2 
Gley (Grundwasserboden) , lehmiger Sand bis 
sandiger Lehm über L e h m / M e r g e l 

Gh 1 Anmoorgley 

MARSCHBODEN 

Mn2 | Kle imarsch . leinsandiger bis stark toniger Schiulf 

Owogmarsch , toniger bis stark toniger Schiulf M d l 

Md 1.6 

HM 2,6 

Dwogmarsch , loniger bis stark toniger Schluff 
über Niedermoortorf 

Moormarsch , toniger Schiulf bis schluffiger Ton 
über Hieder moor ton' 

Hn 1,8 I Niedermoortori über Sand 

KÜNSTLICH VERÄNDERTE FLÄCHEN 

Aufschüttung in der Niederung U I 

m Abgrabung auf der Geest 

U 5 Abgrabung in der Niederung 

U 6 Aufschüttung auf der Geest und im Geestrandbereich 

ZUSATZSIGNATUREN 

humoser Ton 

Niedermoortorf 

Pleistozäner Sand 

r r n 
i 1 1 

GRENZEN 

F^^j | Begrenzung der Bodeneinheilen 

Begrenzung der Unter lagerungsschichlen 

KENNZEICHNUNG BESONDERER WASSERVERHALTNISSE 

Wasserf lächen, Wasserläufe 

LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 
BODENKARTE 

PLAN-NR. 

MASSTAB 

1: 25 ooo 
P L A N E R ^ , 
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Z w i s c h e n z e i t l i c h und anschließend fand eine t e i l w e i s e Überdeckung 
mit Sandern s t a t t . 

An Bodenaufschlüssen im Bereich des K l i f f s i s t diese 
Landschaftsgeschichte durch d i e u n t e r s c h i e d l i c h gefärbten S t r e i f e n , 
i h r e Richtungen und Verläufe für jedermann noch heute erkennbar. 

Die Richtungsüberschneidung der saale- und w a r t h e e i s z e i t l i c h e n 
Eisvorstöße und der dazugehörigen Sanderaufschüttungen macht die 
morphologische V i e l g e s t a l t i g k e i t und den starken Wechsel der Bo
denverhältnisse i n diesem Landschaftsraum verständlich. Der 
Moränenrücken wurde von a l t e r s her ackerbaulich genutzt. 

Die Störniederung 

Der heutige Lauf der Stör f o l g t einem r e l a t i v engen, aber t i e f e n 
Tal zwischen der Itz e h o e r Endmoräne (72 m Höhe) und der v i e l f l a 
cheren Münsterdorfer Geestinsel auf ihrem Weg i n die Wüster 
Marsch. 
Die Störniederung i s t w e s t l i c h von Wrist ca. 8 km b r e i t . Der 
nördliche, zum Gemeindegebiet von O e l i x d o r f gehörige N i e d e r u n g s t e i l 
i s t r e l a t i v schmal, mit r d . 1 km B r e i t e . 
Die Störniederung i s t insgesamt vermoort, im Gemeindegebiet von 
O e l i x d o r f c h a r a k t e r i s i e r e n Marschböden diesen Niederungsbereich. 

Im Bereich der Gemeinde O e l i x d o r f l i e g e n d i e Geländehöhen der 
Störmarsch unter NN. Einen natürlichen Hochwasserschutz für 
Siedlungen wie O e l i x d o r f b i l d e t e lange Z e i t d i e K l i f f k a n t e . Früher 
wurde auch d i e Marsch b e s i e d e l t . Ein Zurückweichen der Siedlungen 
aus dem Marschbereich war e r s t i n g e s c h i c h t l i c h e r Z e i t notwendig. 
Zuvor waren weite Marschbereiche n i c h t hochwassergefährdet, wie 
archäologische Funde bezeugen. Erst durch Landsenkungen, deren 
Ursachen noch ungeklärt sind, mußten Siedlungen im Marschbereich 
aufgegeben werden. 

Die Urbarmachung der n i e d r i g e n Marschen mit i h r e n schweren 
Schlickböden wurde e r s t durch d i e Holländer möglich. 
Die regelmäßigen F l u r s t r e i f e n mit i h r e n p a r a l l e l e n Entwässerungs
gräben si n d auf die planmäßige A r b e i t holländischer S i e d l e r zu
rückzuführen, die s e i t dem 12. Jahrhundert i n diesem Bereich s i e 
d e l t e n (Fehenkultur). 
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2.1.2 Geologie und Boden 

Die e i s z e i t l i c h e n Ablagerungen auf der Geest im Raum Itzehoe--
O e l i x d o r f bestehen vorwiegend aus sandigem M a t e r i a l . Es sind Böden 
aus s c h l u f f i g e m Sand b i s schwach lehmigem Sand auf Sanduntergrund. 
Geringe Flächen nehmen Pseudogley-Böden e i n , die s i c h aus lehmigem 
Sand, bzw. Lehm und Mergel zusammensetzen. 

Die im Störtal abgelagerten Marschsedimente werden aus Kleimarsch, 
Dwogmarsch und Moormarsch aufgebaut. An den Talrändern i s t 
Niedermoor und Hochmoor v e r b r e i t e t . 

Schon früh und heute noch an zahlreichen S t e l l e n im Gelände 
s i c h t b a r , wurde i n der Gemarkung O e l i x d o r f Sand und Mergel abge
baut. Entlang der K l i f f k a n t e , d i e a l s R o h s t o f f r e s e r v o i r d i e n t e , 
f i n d e n s i c h umfangreiche Abgrabungen. Abgrabungen aus dem 20. Jahr
hundert haben h i e r d e u t l i c h e Landschaftsschäden h i n t e r l a s s e n . 

2.1.3 Morphologie 

Die Morphologischen Gegebenheiten im Gemeindegebiet von O e l i x d o r f 
s i n d geprägt von der geologischen Ausgangssituation. 

Der Bereich der Heide-Itzehoer Geest i s t gekennzeichnet durch eine, 
für eine Altmoränenlandschaft b e a c h t l i c h e R e l i e f e n e r g i e . 

Nordwestlich, außerhalb des Gemeindegebietes, l i e g t der Bereich des 
Kaiserberges mit r d . 65 m Höhe. Von diesem Bereich aus fällt das 
Gelände nach a l l e n Seiten gleichförmig ab und l i e g t am südlichen 
Rand der Gemeinde, i n der Störniederung, im Bereich der 0-m -
Höhenlinie. Mehrere Talbereiche v e r l a u f e n entsprechend den e i s 
z e i t l i c h e n Stauchungen, i n west-östlicher und nord-südlicher 
Richtung. 

Für das D o r f b i l d von besonderer Bedeutung sind das im Dorf (heute 
v e r s t e c k t ) verlaufende Tal des nördlichen Horstbachs, sowie das Tal 
des u n m i t t e l b a r südlich an die Ortslage anschließenden südlichen 
Horstbachs, das im Landschaftsschutzgebiet Charlottenhöhe l i e g t . 

I n den Waldbereich der Katzenkuhle erstrecken s i c h , vom Kaiserberg 
aus nach Süden, Ausläufer, d i e , von der Topographie und dem 
La n d s c h a f t s b i l d her v i e l s e i t i g , prägend und ausstrahlend auf die 
östlich angrenzende Gemeinde O e l i x d o r f wirken. Hier l i e g e n von den 
Nutzungsmöglichkeiten, w i c h t i g e ortsnahe Erholungsflächen der 
Gemeinde. 
Weiteres prägnantes Landschaftselement O e l i x d o r f s i s t d i e K l i f f 
kante im Grenzbereich zwischen Geest und Störniederung, von der aus 
das Gelände r e l a t i v s t e i l nach Süden abfällt. Wegen der Entfernung 
zum Dorf ( r d . 1 km) hat dieses Landschaftselement keinen 
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unmittelbaren Bezug zum D o r f b i l d der bebauten Ortslage und zu deren 
Entwicklung. 

2.1.4 Klima 

K l i m a t i s c h l i e g t d i e Gemeinde O e l i x d o r f im Randbereich zwischen 
Küsteneinfluß und mehr k o n t i n e n t a l geprägtem Klima. 

Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Windgeschwindigkeit l i e g t mit 4,0 m / sec im 
unteren Bereich. Die Hauptwindrichtung i s t Westen. 

H i n s i c h t l i c h der Temperaturen l i e g t O e l i x d o r f im m i t t l e r e n Bereich. 
An rund 240 Tagen im Jahr beträgt die m i t t l e r e Tagestemperatur 
weniger a l s 12 Grad C. Die Temperaturdifferenzen zwischen Tag und 
Nacht i n den j a h r e s z e i t l i c h e n Übergängen M a i / J u l i und 
August/Oktober spiegeln, mit Temperaturdifferenzen von r d . 
5 Grad C, g l e i c h f a l l s diesen Randbereichscharakter wider. 

Verallgemeinernd kann man h i n s i c h t l i c h der N i e d e r s c h l a g s v e r t e i l u n g 
i n Schleswig-Holstein f e s t s t e l l e n , daß entsprechend der 
Hauptwindrichtung d i e größten Niederschläge im we s t l i c h e n S t r e i f e n 
des Landes a u f t r e t e n und die Niederschlagsmengen nach Osten h i n 
abnehmen. Die Niederschlagsmengen werden aber noch r e g i o n a l and 
l o k a l beeinflußt. 
O e l i x d o r f l i e g t mit 775 mm Niederschlag pro Jahr im obersten Be
r e i c h im Landesvergleich. 

2.1.5 Wasser 

Ein weiteres w i c h t i g e s natürliches Element i s t das Wasser. 

Die Gemeinde O e l i x d o r f w i r d i n markanter Weise durch das Vorhan
densein von Wasser geprägt: 

Eines der c h a r a k t e r i s t i s c h e n Landschaftselemente O e l i x d o r f s i s t d i e 
Stör mit i h r e n Marschen. 

Die Rantzau mit i h r e n w e r t v o l l e n Feuchtwiesen m a r k i e r t d i e östliche 
Gemeindegrenze. 

An v i e l e n S t e l l e n i n der Gemeinde befinden s i c h q u e l l i g e Bereiche. 
Für die Ortslage O e l i x d o r f und i h r D o r f b i l d von besonderer Bedeu
tung i s t d i e Quelle des nördlichen Horstbachs im Bornbusch, d i e so 
e r g i e b i g i s t , daß schon wenige Meter oberhalb der Quelle, der 
Horstbach a l s Wasserlauf erkennbar i s t . Dieser t e i l t d i e Ortslage 
i n zwei Hälften. Beide Talbereiche s i n d w i c h t i g e Grünzüge Oe l i x 
d o r f s . Nicht minder w i c h t i g s i n d d i e Quellen des südlichen 
Horstbachs, d i e e i n e r s e i t s im Bereich des Waldes Katzenkuhle l i e g e n 
und dann ergänzend im Bereich der a l t e n Z i e g e l e i . 

19 



An der nördlichen Gemeindegrenze im Bereich A l t e Wiese/Sürgen/ 
H i n t e r s t e M e l k e n s t e l l e si n d verschiedene (Fische-)Teiche vorhanden, 
die d i r e k t aus Quellen gespeist werden. 

I n der Vergangenheit h a t t e n d i e ergiebigen Quellen auch eine 
p r a k t i s c h e Funktion: So wurden Charlottenhöhe und Kollmoor unter 
Ausnutzung des f r e i e n F a l l s mit Wasser aus den Quellen der j e t z i g e n 
Abgrabung am Weinberg bzw. der Quelle an der Horstwiese v e r s o r g t . 

2.2 H i s t o r i s c h e L a n d s c h a f t s s t r u k t u r 

Betrachtet man die h i s t o r i s c h e n Karten aus den 18. und 19. Jahr
hundert, so fällt s o f o r t auf, daß v i e l e , heute das La n d s c h a f t s b i l d 
prägende Elemente, wie Waldflächen, die großen Fischteiche und 
natürlich die Niederungen der Stör und der Rantzau i n i h r e r 
Ausdehnung unverändert e r h a l t e n sind. 
Acker- und Grünlandflächen sind durch d i e natürlichen Gegebenheiten 
vorgegeben (Geest/Niederung), d i e Waldflächen s i n d aufgrund der 
B e s i t z s t r u k t u r über die l e t z t e n hundert Jahre s t a b i l geblieben. 

Landschaftsveränderungen i n den l e t z e n hundert Jahren e r f o l g t e n im 
Wesentlichen durch das beschränkte Zusammenlegungsverfahren. 
H i e r b e i wurde der Knickbestand ausgedünnt und Gewässerläufe 
v e r r o h r t . 

V erloren gegangen s i n d Waldflächen im Bereich des heutigen 
Sportplatzes ( e r s t vor wenigen Jahren) sowie am nördlichen Ortsrand. 
Die Moor/Heide-Bereiche im nordöstlichen Gemeindegebiet werden heute 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h genutzt oder s i n d nach E i n g r i f f e n des Menschen 
brach g e f a l l e n bzw. wurde eine A u f f o r s t u n g p a r t i e l l versucht. 
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P l a n e r i s c h e Vorgaben 

3.1 Regionalplan 1983/84 

Regionalpläne werden i n Schleswig-Holstein auf der Grundlage der §§ 
1 und 3 des Landesplanungsgesetzes für die Dauer von 15 Jahren 
a u f g e s t e l l t und s o l l e n d i e räumlichen Entwicklungsziele für diesen 
Zeitraum aufzeigen. 

O e l i x d o r f i s t a l s b a u l i c h zusammenhängendes Siedlungsgebiet mit dem 
M i t t e l z e n t r u m Itzehoe ausgewiesen. 
Der Regionalplan s c h r e i b t h i e r b e i d i e bestehenden baulichen Grenzen 
f e s t und g i b t nur Raum für die bauliche Entwicklung durch 
Arrondierung i n n e r h a l b der Grenzen der j e t z i g e n Bebauung. 
Die Ausweisung größerer zusammenhängender Baugebiete i s t n i c h t 
vorgesehen. 

Nach den Vorgaben des Regionalplans s o l l die Entwicklung der Um
landgemeinden von Itzehoe i n Abstimmung e r f o l g e n . Ein T e i l der 
Umlandgemeinden von Itzehoe hat mit Itzehoe einen gemeinsamen 
Flächennutzungsplan a u f g e s t e l l t . 
O e l i x d o r f hat s i c h an dem Planungsverbund n i c h t b e t e i l i g t . 

Im Regionalplan des Landes Schleswig-Holstein w i r d d i e Gemeinde 
Oe l i x d o r f im Planungsraum IV ausgewiesen. Die Planung e r f o l g t e 
1983/84. 

Der Regionalplan für den Planungsraum IV wurde f a s t z e i t g l e i c h mit 
dem Landschaftsrahmenpian (1984) für diesen Planungsraum e r s t e l l t . 

1. Übergeordnete Zielsetzungen: 

Der Ortsbereich der Gemeinde O e l i x d o r f w i r d a l s b a u l i c h zusammen
hängendes Siedlungsgebiet z e n t r a l e r Orte ( h i e r : M i t t e l z e n t r u m 
Itzehoe) d a r g e s t e l l t . 

RohstoffSicherungsgebiete: 

1. Gehege Über-Stör, Katzenkuhle, Eichkoppel, nördlich Holzkamp 
Grenze: E i c h t a l (im Westen), T e i l des Geheges Über-Stör, gesammter 
Bereich Jägerberg, Forste Katzeskuhle, nördliche Hälfte des Waldes 
Eichkoppel, dann nach Norden verschwenkend b i s an die Ortslage 
südliche Unterstrasse und dann der südlichen Talkante nördlich des 
Haselwegs folgend, südlich der Strasse am Wald und des 
Siedlungsbereich Kattenkuhle folgend , nörliche Kante Abbaubereich 
Kalkbrennerei und dann entlang der w e s t l i c h e n Kante des Geheges 
Über-Stör südlich des Siedlungsbereichs K r a t t der Stadt Itzehoe. 
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VERKEHR UND ANDERE INFRASTRUKTURANLAGEN 
r Hauptverkehrsstraßen, 2-spurig, Bestand 

® größere Sportboothäfen 

^ — F l u g - und Landeplätze mit B a u s c h u t z b e r e i c h 

ZENTRALE ORTE 

E§3 baul ich zusammenhängendes S ied lungsgebie t 
von zent ra len Orten 

0 0 0 0 0 Siedlungsgebiete von M i t t e l z e n t r e n 

' • » • • » Nahbere ichsgrenzen 

GEMEINDE FUNKT IONEN 

^y7 Hauptfunktion Wohnen mit Nebenfunktion Agrar 
in Gemeinden mit 3oo bis looo Einwohnern 

W Agrar funk t ion in Gemeinden mit weniger 
a l s 3oo Einwohnern 

FREMDENVERKEHR UND ERHOLUNG 

I I I I I I I I I Naturpark »Aukrug< mit geplanter Erwe i te rung 

Gebiete mit b e s o n d e r e r E r h o l u n g s e i g n u n g 
777A k le inräumige Erholungsgebie te 

SICHERUNGS- UND SCHUTZGERIFTF 

£ 2 3 Rohsto f fs icherungsgeb ie te 

— — W a s s e r s c h o n g e b i e t e 
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2. Holzkoppel, Grosser Teich, Ahrensberg, A l t e Heide 

Grenze: Vom Großen Teichs Weg zwischen E l l e r t und Holzkoppel nach 
Süden zum Heischweg, diesem folgend b i s Kurze Blöcken, von dort im 
Bogen nach Norden verschwenkend über Ahrensberg zur A l t e n Heide, an 
der Nordgrenze des Abbaubereichs nach Süd-Westen abschwenkend zur 
Holzkoppel. 

Geomorphologisch und geologisch bedeutsamer Sonderbereich 

Die gesamte K l i f f k a n t e vom E i c h t a l im Westen b i s zur Schulkoppel im 
Osten i s t i n einer B r e i t e von r d . 500 m als geomorphologisch und 
geologisch bedeutsamer Sonderbereich ausgewiesen. 

Gebiet mit besonderer ökologischer Funktion 

Als Gebiete mit besonderer ökologischer Funktion si n d d i e Land
schaftsschutzgebiete i n der südlichen Gemarkung, die Störniederung, 
die Niederung der Rantzau b i s i n die ehemaligen Moor/Heide-Bereiche 
ausgewiesen. 

Gebiete für Erholung und Fremdenverkehr 

Als Gebiete m i t Bedeutung für Erholung und Fremdenverkehr i s t nur 
e i n T e i l der Rantzau-Niederung mit Anschluß nach Norden vorgesehen. 

Gebiete für Siedlung 

Der bebaute Bereich des Gemeindegebietes (Ortslage) i s t i n der 
Bestandsfestschreibung des heutigen Zustands a l s b a u l i c h zusam
menhängendes Siedlungsgebiet im Zusammenhang mit Itzehoe ausge
wiesen . 
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3 .2 Landschaftsrahmenpian 19846 

I n Schleswig-Holstein f e h l t d e r z e i t noch d i e Fachplanebene des 
Landschaftsprogramms. 
Im Landschaftsprogramm werden grundsätzliche L e i t l i n i e n für die 
Entwicklung von Natur und Landschaft vorgegeben. Diese 
grundsätzlichen Vorgaben werden daher b e i der Bearbeitung des 
Bestandes zunächst ergänzend zum e i g e n t l i c h notwendigen 
v o r a n g e s t e l l t werden. 

Die Planungshierarchie s e t z t i n Schleswig-Holstein d e r z e i t also 
e r s t b e i der zweiten Pranungsebene e i n : 
Landschaftsrahmenpläne werden für Schleswig-Holstein auf der 
Grundlage von § 5 Landschaftspflegegesetz a u f g e s t e l l t . Sie haben 
die überörtlichen Er f o r d e r n i s s e und Massnahmen zur Ve r w i r k l i c h u n g 
der Z i e l e des Naturschutzes und der Landschaftspflege unter Be
achtung der Grundsätze und Z i e l e der Raumordnung und der Landes
planung d a r z u s t e l l e n . Entsprechend e r g i b t s i c h eine übereinstim
mende D a r s t e l l u n g der Regional- und Landschaftsrahmenplanung. 

Ein Landschaftsplan i s t aus den Vorgaben des Landschaftsrahmen-
planes zu entwickeln. 

Der Landschaftsrahmenpian für den Bereich des Kreises Steinburg 
weist für O e l i x d o r f folgende Flächennutzungsvorgaben aus: 

Die an der w e s t l i c h e n Gemeindegrenze verlaufende Grenze des Was
serschongebiets Itzehoe i s t d a r g e s t e l l t . 
Ebenso d i e Grenze der Landschaftsschutzgebiete. 

Der Waldbereich Müllerskamp/Tannenkoppel sowie das Waldstück zwi
schen Ahrensberg und Müllerskamp i s t a l s Waldfläche ausgewiesen; 
ebenso d i e übrigen Waldstücke O e l i x d o r f s sowie d i e d i r e k t an die 
Gemeindegrenze anschließenden Waldstücke (Katzenkuhle, Eichkoppel, 
Holzwiese/Schlange. Hier w i r d d i e nach dem Landeswaldgesetz 
vorgesehene Bestandssicherung von Waldflächen festgeschrieben. 

Der gesamte Ver l a u f des K l i f f s zur Störniederung von Itzehoe b i s 
Schulkoppel/Burwisch i s t a l s schützenswerte geologische und geo-
mophologische Form eingetragen. 

Als Gebiete m i t besonderer ökologischer Form s i n d d i e südlich der 
Ortslage liegenden Bereiche der Landschaftsschutzgebiete ausge
wiesen . 
Das Tal der Rantzau, für das insgesamt d i e U n t e r s c h u t z s t e l l u n g a l s 
Landschaftsschutzgebiet geplant i s t , i s t e b e n f a l l s a l s Gebiet mit 
besonderer ökologischer Funktion ausgewiesen. 

6Mi n i s t e r für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten : 
Landschaftsrahmenpian für das Gebiet der Kreise Diethmarschen und 
Steinburg (Planungsraum I V ) . 
K i e l 1984 
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Die Verbindung des Itzehoer S t a d t f o r s t s mit den Flächen des Forst
amts Barlohe und dem Tal der Rantzau i s t der nördliche Bereich der 
Gemeinde von Neu Schmabeck aus nach Süden über Im Moor, Tan
nenkoppel, A l t e Heide, Müllerskamp a l s Fläche mit besonderer Er
holungseignung ausgewiesen. 

Einige der vorhandenen Abgrabungen sin d a l s E i n g r i f f e i n Natur und 
Landschaft d a r g e s t e l l t . 

Für den Bereich Mostresch, A l t e Heide, Ahrensberg, Grossen Teich, 
Holzwiese, E l l e r t i s t e i n Rohstoffsierungsgebiet (Sandlagerstätte) 
ausgewiesen. 

Im Waldbereich Kalbsberg i s t e i n Aussichtspunkt d a r g e s t e l l t . Aus 
der Ortskenntnis heraus kann man f e s t s t e l l e n , daß es s i c h bedingt 
durch d i e Höhenlage um einen p o t e n t i e l l e n Aussichtpunkt handelt, 
der aber wegen des di c h t e n Nadelwaldbestandes keine Aussicht b i e 
t e t . 

3.3 Kreisentwicklungsplan 1988 - 19927 

Im Kreisentwicklungsplan des Kreises'Steinburg w i r d d i e Gemeinde 
Oe l i x d o r f a l s Dorferneuerungsgemeinde erwähnt. 

Die Gemeinde O e l i x d o r f a l s Nachbargemeinde Itzehoes b e t r i f f t auch 
der Ausbau der O e l i x d o r f e r Strasse i n Itzehoe, d i e die w i c h t i g s t e 
Anbindung der Gemeinde an die Stadt Itzehoe d a r s t e l l t und täglich 
von v i e l e n Pendlern benutzt w i r d . Die Baumassnahmen wurden 1990 
begonnen und s i n d inzwischen f e r t i g g e s t e l l t . 

Unter dem Punkt "Naturschutz und Landschaftspflege" werden ver
schiedene Massnahmen angesprochen, d i e für den Landschaftsplan 
r e l e v a n t s i n d . 

Als Naturschutzgebiet s i n d d i e Schachblumenwiesen an der Rantzau 
vorgesehen. 
Das gesamte Rantzautal auf O e l i x d o r f e r Gebiet und auf dem Gebiet 
der anschließenden Gemeinden s o l l a l s Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen werden. 

Der Kreis begrüßt eine Erweiterung von Waldflächen mit Standort-
gerechter Bepflanzung, soweit dadurch n i c h t erhaltenswerte Biotope 
(z.B. Trockenrasen) beeinträchtigt werden. 
Der Kreisentwicklungsplan weist darauf h i n , daß der Pflege und 
Bestandssicherung der Knicks besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
i s t . 

7Kreisentwicklungsplan Steinburg 1988 - 1992 



3.4 Flächennutzungsplan 1966/1972 

Die Gemeinde O e l i x d o r f hat 1966 einen Flächennutzungsplan aufge
s t e l l t . Dieser s o l l m it den Vorgaben des Landschaftsplanes uberar
b e i t e t werden. 

I n der Vergangenheit hat es Bestrebungen gegeben, d i e Flächennut
zungsplanung der Stadt Itzehoe und der i n ihrem Nahbereich und 
Wohn-Einzugsbereich liegenden Umlandgemeinden m i t _ e i n e r gemeinsamen 
Flächennutzungsplanung abzustimmen. Z i e l war es e i n Entwick
lungskonzept zu e r h a l t e n , daß über die kommunalen Grenzen hinaus
geht . . 
Dieser Ansatz i s t i n Anbetracht der verwirrenden Grenzziehung der 
Gemeindegrenzen von O e l i x d o r f mit Ex- und Enklaven s i c h e r l i c h e i n 
s i n n v o l l e r Ansatz. 
Die Gemeinde O e l i x d o r f hat a l l e r d i n g s diese gemeinsame Planungs
gruppe nach anfänglicher Teilnahme verlassen. 
Für den Außenbereich der Gemeinde fin d e n s i c h im Flächennutzungs
pla n l e d i g l i c h , entsprechend dem damaligen Wissenstand, eine 
Festschreibung der Gegebenheiten. 
Das Landschaftsschutzgebiet Charlottenhöhe grenzt u n m i t t e l b a r an 
die bebaute südliche Horststrasse an. _ 
Das Waldgebiet des Bornbusches, das - zwar n i c h t zum Gemeindegebiet 
gehörig - m i t t e n i n der Gemeinde l i e g t , i s t g l e i c h f a l l s 
Landschaftsschutzgebiet. Diese Vorgaben sin d zu beachten. 

Wesentliche Aussagen: 

Der a l t e Ortskern, von Wischhof über Bornbusch b i s zum Schmiede
berg, i s t a l s Dorfgebiet ausgewiesen. Der Bereich Sürgen und A l t e 
Wiese g i l t a l s reines Wohngebiet. Die Straßenzüge Kattenkuhl und 
Kalbsberg zählen a l s allgemeines Wohngebiet. Die Niederung_zwischen 
Schmiedeberg und K o t t s t r a a t e n i s t zum Gewerbegebiet ausgewiesen. 
Als Grünfläche sind der Spor t p l a t z h i n t e r der Schule und eine 
Parkanlage am Eingang zu dem Wohngebiet "Kattenkuhl" ausgewiesen. 
Als Flächen für den Gemeinbedarf g e l t e n das Jugendheim (heute_ 
Asylantenheim), das Kreisaltenheim, d i e Kirche, d i e Schule, die 
Feuerwehr und die Post sowie eine Freifläche im O r t s m i t t e l p u n k t 
(Chausseestraße - Unterstraße - Horstbach) für Verwaltungsgebäude. 

Bebauungspläne: 19 65 - "Sürgen" 
1972 - "Bastener Weg" 
1976 - "Hasenberg" 

F r e i e Bauplätze: 

1. i n vorhandenen Baulücken (Hauskoppeln) 

2. erschlossenen Neubaugebieten: ca. 6 Stck. 
Auf noch n i c h t erschlossenen 

Baulandflächen: ca. 11 Stck. 

Die i n der Gemeinde O e l i x d o r f gegebenen Baulandreserven für die 
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Wohnbebauung ermöglichen eine nur geringfügige we i t e r e Bebauung. 
Die Gemeinde b e a b s i c h t i g t a l l e r d i n g s keine wesentliche Erweiterung 
i h r e r Bauflächen, da dann erhebliche I n v e s t i t i o n e n zur Erweiterung 
der I n f r a s t r u k t u r notwendig wären (Klärwerk, Kindergarten, 
Schule...). 

3.5. Schutzverordnungen 

3.5.1 Landschaftspflegegesetz 

1. Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete nach § 16 Landschaftspflegegesetz si n d d e r z e i t 
n i c h t ausgewiesen. 
Das Rantzautal mit seinen Schachblumenwiesen s o l l a l s 
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. 

2. Landschaftsschutzgebiet 

Im Gemeindegebiet von O e l i x d o r f befinden s i c h zwei Landschafts
schutzgebiete nach § 17 Landschaftspflegegesetz. 

Das Landschaftsschutzgebiet ÜBERSTÖR wurde durch Verordnung vom 
26.10.1940 und das Landschaftsschutzgebiet CHARLOTTENHÖHE durch 
Verordnung vom 24.2.1964 auf der Grundlage des § 5 Reichsnatur
schutzgesetzes unter Schutz g e s t e l l t . 
Von Bedeutung für die we i t e r e bauliche Entwicklung O e l i x d o r f s i s t 
die nördliche Grenze des Landschaftsschutzgebiets Charlottenhöhe, 
die entlang der Horststrasse verläuft. 

Die Landschaftsschutzverordnung des Landschaftsschutzgebietes 
Charlottenhöhe i s t aus r e c h t l i c h e r Sicht heute dringend überar
beitungsbedürftig. Der Kreis i s t nach § 17 Landschaftspflegegesetz 
für die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten zuständig. Wegen 
der V i e l z a h l der überarbeitungsbedürftigen Altverordnungen kann d i e 
Schutzverordnung für das Landschaftsschutzgebiet Charlottenhöhe 
nach Auskunft der Unteren Landschaftspflegebehörde e r s t 
m i t t e l f r i s t i g neu gefaßt werden. 

Obgleich der Verordnungstext d i e Grenzen des Verordnungsgegen
standes n i c h t h i n r e i c h e n d b e s c h r e i b t , i s t d i e Rechtssicherheit 
durch d i e der Verordnung beigefügte Karte nach Auskunft der Unteren 
Landschaftspflegebehörde gewährleistet. Die Grenzen des 
Landschaftsschutzgebietes Charlottenhöhe werden durch d i e Karte 
bestimmt. 

2 6 



3 . 5 Schut zverordnungen 

3.5.1 Landschaftspflegegesetz 

1. Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete nach § 16 Landschaftspflegegesetz sind d e r z e i t 
n i c h t ausgewiesen. 
Das Rantzautal mit seinen Schachblumenwiesen s o l l a l s 
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. 

2. Landschaftsschutzgebiet 

Im Gemeindegebiet von Oe l i x d o r f befinden s i c h zwei Landschafts
schutzgebiete nach § 17 Landschaftspflegegesetz. 

Das Landschaftsschutzgebiet ÜBERSTÖR wurde durch Verordnung vom 
26.10.1940 und das Landschaftsschutzgebiet CHARLOTTENHÖHE durch 
Verordnung vom 24.2.1964 auf der Grundlage des § 5 Reichsnatur
schutzgesetzes unter Schutz g e s t e l l t . 
Von Bedeutung für die we i t e r e bauliche Entwicklung O e l i x d o r f s i s t 
d i e nördliche Grenze des Landschaftsschutzgebiets Chariotter/löhe, 
die entlang der Horststrasse verläuft. 

Die Landschaftsschutzverordnung des Landschaftsschutzgebietes 
Charlottenhöhe i s t aus r e c h t l i c h e r Sicht heute dringend überar
beitungsbedürftig. Der Kreis i s t nach § 17 Landschaftspflegegesetz 
für die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten zuständig. Wegen 
der V i e l z a h l der überarbeitungsbedürftigen Altverordnungen kann d i e 
Schutzverordnung für das Landschaftsschutzgebiet Charlottenhöhe 
nach Auskunft der Unteren Landschaftspflegebehörde e r s t 
m i t t e l f r i s t i g neu gefaßt werden. 

Obgleich der Verordnungstext die Grenzen des Verordnungsgegen
standes n i c h t h inreichend beschreibt, i s t d i e Rechtssicherheit 
durch d i e der Verordnung beigefügte Karte nach Auskunft der Unteren 
Landschaftspflegebehörde gewährleistet. Die Grenzen des 
Landschaftsschutzgebietes Charlottenhöhe werden durch die Karte 
bestimmt. 

3 . Naturdenkmale 

Naturdenkmale sin d i n der Gemeinde O e l i x d o r f d e r z e i t n i c h t 
ausgewiesen. 



4_ Geschützte Landschaftshestandteile 

Die Ausweisung eines geschützten Landschaftsbestandteiles . 
s i c h z. Zt. im Verfahren. 

Ein Flußgreiskrautbestand an der Stör s o l l unter Schutz ge 
werden. Die Gemeinde befürwortet dies. 

3.5.2.2 Denkmalschutzgesetz 

Dem Denkmalschutz u n t e r l i e g e n i n O e l i x d o r f keine Gebäude oder 
Eixis snib 1 *3 s 
Eine h i s t o r i s c h e Stube auf dem Hof von Reimer Voß , Oberstrasse 59 
ste h t wegen i h r e r I n n e n e i n r i c h t u n g , dem Alkoven und der 
h i s t o r i s c h e n Wandverkleidung unter Denkmalschutz. 

Die Hügelgräber sind ins Denkmalbuch beim Landesamt für Vor- und 
Frühgeschichte eingetragen. 
Für die Hügelgräber besteht möglicherweise e i n Umgebungsschutz. 

3.5.2.3 Wasserschongebiet 

An der we s t l i c h e n Ortsgrenze nach Itzehoe l i e g t e i n T e i l < 
Gemeindegebietes im Wasserschutzgebiets i n der Zone I I I . 
Hier s i n d Handlungen verboten, die die Versickerung oder . 
E i n t r a g grundwassergefährdender S t o f f e möglich erscheinen 

3.5.2.4 Geowissenschaftlich geschütze Objekte 

I n der Karte der geowissenschaftlich geschützen Objekte des Landes 
Schleswig-Holstein i s t unter der Nummer Kl 48 das K l i f f Winseldorf-
Itzehoe a l s Schutzobjekt eingetragen. 

I n e i n e r Stellungnahme des Landesamts für Geologie w i r d dieses wie 
f o l g t beschrieben: 

"Schützenswerte geologisch-geomorphologische Formen: 

Das e i s s z e i t l i c h entstandene E r o s i o n s k l i f f der Stör i s t als_ 
hervorragendes geomorphologisches Element für das Verständnis des 

8Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes 
der Wasserwerke Tonkuhle und Twiedtberge der Stadtwerke Itzehoe 
(Wasserschutzgebietsverordnung Itzehoe vom 23. November 1988) 
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e r d g e s c h i c h t l i c h e n Werdeganges dieser Landschaft von großer 
na t u r w i s s c h e n s c h a f t l i c h e r Bedeutung, es muß a l s wi c h t i g e s Dokument 
der Erdgschichte e r h a l t e n b l e i b e n und i s t daher vor a l l e n 
grundlgegenden g e s t a l t e r i s c h e n und vor sonstigen E i n g r i f f e n zu 
schüt zen. 
Das K l i f f wurde vom Geologischen landesamt i n das Kataster der 
geologisch-geomorphologisch schützenswerten Formen aufgenommen und 
al s solches im Landschaftsrahmenpian ausgewiesen." 
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D a r s t e l l u n g und Bewertung des Bestandes 

Im Folgenden s o l l e n grundlegende Erkenntnisse über ökologische 
Zusammenhänge und für diese Planung w i c h t i g e Aussagen grundsätzlich 
h e r g e l e i t e t und kurz zusammenfassend d a r g e s t e l l t werden, damit die 
Planungsaussagen nachvollziehbar werden. 
Verti e f e n d e und umfassende vegetationskundliche und f a u n i s t i s c h e 
Erhebungen, d i e d e t a i l l i e r t Auskunft über den Bestand von Flora und 
Fauna i n O e l i x d o r f geben könnten, sind n i c h t Gegenstand des 
Auftrages gewesen. 
Da der Landschaftsplan vorhandenes Wissen erfassen und auf der 
Grundlage von Fachwissens bewerten s o l l , werden zunächst 
grundlegende f a c h l i c h e Erkenntnisse kurz zusammengefaßt. 

Im Zuge w e i t e r e r Planungsrealisationen (z.B. G o l f p l a t z ) , d i e i n das 
Landschaftsgefüge und i n ökologische Zusammenhänge e i n g r e i f e n , sind 
aber d e t a i l l i e r t e r e Erhebungen unbedingt notwendig. 

4.1 Wald 

Unter Wald v e r s t e h t das Landeswaldgesetz jede mit Forstpflanzen 
bestockte Fläche, soweit es s i c h n i c h t um Feldgehölze oder Baum
gruppen handelt. 

Wald hat heute i n Schleswig-Holstein eine Flächendeckung von 
r d . 9 %, Schleswig-Holstein gehört damit zu den waldärmsten Bundes
ländern und l i e g t m it seinem Waldanteil d e u t l i c h unter dem Bun
desdurchschnitt von r d . 30 %. 
Der Waldanteil i n Schleswig-Holstein war i n g e s c h i c h t l i c h e r Z e i t 
noch geringer: Durch Handel, Verhüttung, S c h i f f - und Hausbau h a t t e 
der Waldbestand Ende des 18. Jahrhunderts einen T i e f p u n k t . Nach 
dem Ende der Allmende wurde zusehends a u f g e f o r s t e t . 

Betrachtet man die Preußische Landesaufnahme, so sind d i e heute 
im Planungsraum i n k l u s i v e der im unm i t t e l b a r e n Anschluß an die 
Gemeinde grenzenden und h i e r h i n ausstrahlenden Waldbereiche schon 
im l e t z e n Jahrhundert vorhanden gewesen. Dies l i e g t an den kon
stanten Besitzverhältnissen der Gräflich von Rantzauschen Länder
e i n . 
Zusätzlich waren früher im Bereich zwischen Mühlenweg und Grossen 
Teichsweg (Past) noch Waldstücke vorhanden. Die Waldfläche im 
Bereich des heutigen Sportplatzes an der Schule wurde e r s t für den 
Sportplatzbau zu Beginn der 1980er Jahre abgeholzt. 

S t a t i s t i s c h gesehen i s t die Hälfte der Landeswaldfläche Schleswig-
H o l s t e i n s im P r i v a t b e s i t z . Die O e l i x d o r f umschliessenden 
Waldflächen im Süden und Westen befinden s i c h im Besitz der Familie 
von Rantzau; d i e k l e i n e n , zum Gemeindegebiet gehörigen Waldflächen 
si n d g l e i c h f a l l s überwiegend i n privatem B e s i t z . 
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Natürliche Waldentwicklung 

Um f e s t z u s t e l l e n , welche Lebensgemeinschaften im Wald a n z u t r e f f e n 
s i n d , muß man d i e natürlichen Waldentwicklungsphasen betrachten. 
Auf b i s h e r w a l d f r e i e n Flächen s i e d e l n s i c h zunächst Gehölze des 
VORWALDES an: B i r k e , Weide, Eberesche. Diese Arten haben eine 
r e l a t i v geringe Lebenserwartung und werden rasch von anderen Arten 
verdrängt. Diese Gehölzarten b i l d e n einen l i c h t e n Baumbestand, der 
d i e ursprünglich vorhandene Bodenbedeckung m i t Kräutern und Gräsern 
w i r d immer w e i t e r verdrängt. 
An diesem b e r e i t s veränderten, vom K l e i n k l i m a her geschützteren 
Standort können s i c h nun anspruchsvollere Baumarten ansiedeln, wie 
z.B. d i e Eiche, d i e Hainbuche, d i e Buche. Diese Baumarten des 
Übergängswaldes verdrängen d i e lichtbedürftigen Pionierbaumarten 
zusehends, da der Kronenschluß d i c h t e r w i r d . Nun beginnt d i e 
OPTIMALPHASE: Die Bäume zeigen e i n kräftiges Höhen- und Dicken
wachstum. Die wüchsigsten b i l d e n den Kronenschluß, schwächere 
Arten werden verdrängt. 

Die Baumzahl w i r d mit zunehmendem A l t e r des Bestandes geringer, da 
jedes Baumindividuum einen größeren Lebensraum beansprucht. 
Allmählich läßt das Wachstum nach und die ALTERUNGSPHASE beginnt: 
Durch Absterben e i n z e l n e r Bäume entstehen Lücken im Kronendach, 
zusätzlich sterben einzelne Bäume durch äußere Einwirkungen, wie 
z.B. B l i t z s c h l a g ab. Auf dem nunmehr 'besser b e l i c h t e t e n Waldboden 
können junge Bäume keimen, es f i n d e t eine Naturverjüngung s t a t t . 
Wird e i n Altbestand durch äußere Einwirkungen, wie Dürre, Sturm, 
Feuer oder Insekten-Kalamitäten geschwächt, bevor eine ausreichende 
Naturverjüngung s t a t t f i n d e n kann, bezeichnet man dies a l s 
ZERFALLPHASE. Hier kann es vorübergehend zur Ausbildung eines Vor
oder Übergangswaldes kommen. I s t der Altbe s t a n d l a n g l e b i g e r und_ 
sterben d i e Altbäume nur e i n z e l n oder i n Gruppen ab, beginnt eine 
VERJÜNUNGSPHASE, d i e i n eine PLENTERPHASE übergeht: Unter dem 
Schirm des Altbestandes e n t w i c k e l t s i c h e i n neuer Bestand zu seiner 
Optimalphase. 

Abb. 8: Entwicklung der Lebensbäume und Ariendichte in einem bewirtschafte
ten WakSbestand (KLBNSCHMfT 1984) 
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W i r t s c h a f t s w a l d 

Im W i r t s c h a f t s w a l d durchläuft e i n Waldbestand i.d.R. diese natür
l i c h e n Entwicklungsphasen n i c h t . Aus einer unbewaldete Fläche w i r d 
durch AUFFORSTUNG e i n Wald. Dabei w i r d die Fläche mit 
g l e i c h a l t r i g e n aus einer Forstbaumschule a n g e l i e f e r t e n Pflanzen 
b e p f l a n z t . Eine "Natur-Mischung" der Gehölze durch zufälligen 
E i n t r a g f i n d e t auf a u f g e f o r s t e t e n Flächen n i c h t s t a t t . Sofern eine 
Mischung angestrebt w i r d , i s t diese an w i r t s c h a f t l i c h e n Erwägungen 
o r i e n t i e r t . I n der Vergangenheit haben v i e l e Aufforstungen mit nur 
einer Baumart, der Fi c h t e z.B., stattgefunden. Zudem wurden 
Baumarten eingebracht, d i e von Natur aus an diesem Standort n i c h t 
vorkommen würden. Für O e l i x d o r f und seine Randbereiche sin d dies 
vor allem die F i c h t e , d i e i h r e n natürlichen Verbreitungsschwerpunkt 
südlich der M i t t e l g e b i r g e oder i n Skandinavien hat oder die Lärche. 
Im Landesdurchschnitt i s t etwa d i e Hälfte a l l e r Waldflächen mit 
Laubwald bestockt dieser A n t e i l f i n d e t s i c h i n O e l i x d o r f und den 
angrenzenden Waldflächen i n etwa wieder. Der Grund für eine Auf
f o r s t u n g mit raschwüchsigen Baumarten i s t folgender: 
Für einen Laubwald l i e g t die Umtriebszeit im Z e i t b e r e i c h der 
nächsten Menschen-Generationen, während der Nadelwald mit d e u t l i c h 
g e r i n g e r e r Umtriebszeit einen k u r z f r i s t i g e n , absehbaren E r t r a g 
erwarten läßt. Zum V e r g l e i c h : Bei Rotbuchen rechnet man mit einer 
Umtriebszeit von r d . 120 Jahren, b e i Fichten l i e g t die Umtriebszeit 
b e i etwa 50 Jahren. Insgesamt kann man f e s t s t e l l e n , daß i n W i r t 
schaf tswäldern die meisten Baumarten über das e r s t e D r i t t e l i h r e r 
natürlichen Lebenszeit n i c h t hinauskommen. 

Folgende Wirkungen hat Wald auf Klima, Boden, Wasser, Fauna, 
La n d s c h a f t s b i l d und W i r t s c h a f t : 

1. Eine mit Wald bestockte Fläche schützt den Boden vor Abtrag 
durch Wasser und Wind. 

2. Waldbäume haben eine f i l t e r n d e Wirkung für die L u f t . Auf den 
Blättern und Nadeln b l e i b e n verunreinigende P a r t i k e l hängen. 

3. Waldflächen dienen dem Klimaausgleich. 

4. Waldflächen dienen der Speicherung F i l t e r u n g von Wasser. 

5. Wald d i e n t v i e l e n T i e r a r t e n a l s Lebensraum. 
6. Waldflächen dienen der Erholung des Menschen. 

7. Waldflächen tragen zur Bereicherung des Landschaftsbildes 
b e i . 
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Wald a l s Lebensraum 

Eine Verbesserung der Lebensbedingungen für d i e heimische Pflanzen-
und T i e r w e l t s t e l l t eine an den natürlichen Abläufen im Wald 
o r i e n t i e r t e und durch gestaltende Maßnahmen d i e natürlichen Ver
hältnisse verbessernde NATURNAHE WALDBEWIRTSCHAFTUNG dar. 
Z i e l i s t es dabei, d i e Baumarten der p o t e n t i e l l e n natürlichen 
Vegetation verstärkt einzusetzen. 
Für O e l i x d o r f bedeutet dies, einen B l i c k auf angrenzende Knicks zu 
werfen. Die im Knick vorkommenden Gehölzarten spiegeln das 
Spektrum der standortg^mäßen heimischen Gehölzarten wider, da die 
Gehölze aus den umliegenden Wäldern entnommen wurden. 
Leitbaumart für den gesamten Planungsraum i s t dabei i.d.R. d i e 
Eiche, j e nach Standort kommen Buche, Hainbuche oder d i e Birke 
hinzu. 
Standortgemäße Waldbestände s i n d d i e Lebensgrundlage für die h e i 
mische Pflanzen- und T i e r w e l t , e i n a r t i g e Aufforstungen m i t fremden 
oder gar ausländischen Baumarten e n t h a l t e n i n ihrem Artenspektrum 
nur A I l e r w e l t s a r t e n . 
Empfindliche Pflanzen- oder T i e r a r t e n werden verdrängt. 

SchfcMung ki einem WakWkosystem (RÖHRK3 1980) 

Quelle: B i o t o p p f l e g e im Wald 

Besondere Bedeutung hat der Aufbau einer "Höhenschichtung" im Wald. 
V i e l e der Waldflächen im Planungsraum ( O e l i x d o r f und angrenzende 
Waldflächen) s i n d e i n s c h i c h t i g e Bestände, zudem durch mangelnde 
Durchforstung so d i c h t gewachsen, daß kaum L i c h t an den Boden 
d r i n g t , eine Kraut- oder Strauchschicht i s t n i c h t vorhanden. 
I n der Strauchschicht kommen auf jede Gehölzart d u r c h s c h n i t t l i c h 2 0 
-25 Arten pflanzenfressender T i e r e , die im Nahrungskreislauf des 
Wald- Ökosystems eine w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . Kraut- und 
Strauchschicht s i n d z u g l e i c h w i c h t i g e räumliche Bindeglieder für 
jene T i e r a r t e n , d i e im Laufe des Jahres Wanderungen zwischen Boden-
und Baumschicht ausführen. Für Vögel bedeutet das Fehlen einer 
Kraut- oder Strauchschicht, daß diese Flächen wegen fehlender 
Lebensgrundlagen für Nahrung, Brut, Deckung unbesiedelbar sind. 
Die meisten T i e r a r t e n s i n d auf das Nebeneinander verschiedener 
Pflanzenarten angewiesen und können i h r e Ansprüche i n einem e i n 
s e i t i g g e s t a l t e t e n Biotop n i c h t b e f r i e d i g e n . 
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Waldzustand i n O e l i x d o r f Beschreibung 

1 

_ 

3 
: 

Neben naturnahen Beständen, die weitgehend durch Sukzession ent
standen sind, z. B. ehemalige Abbauflächen an der K l i f f k a n t e , 
südlich TANNENKOPPEL und IM MOOR finden s i c h ausgedehnte 
Nadelwaldquartiere im Planungsbereich und u n m i t t e l b a r an die 
Gemeindegrenze anschließend (z. B. Tannenkoppel) an der nördlichen 
Gemeindegrenze. 
Naturnahe Waldbestände i n O e l i x d o r f s i n d von der Eiche dominiert, 
d ie zusammen mit Birke (Moor/Heide), Buche ( K l i f f k a n t e ) oder Esche 
(Senkenbereiche) bzw. E r l e ( t l w . auf a l t e n Abbauten) 
c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . 
Durch Entwicklung zu einer naturnäheren Bestockungsform bzw. Be-
stockungsänderung i n den Nadelbeständen m i t ökologisch--
standortgemäßen Gehölzen kann das N a t u r p o t e n t i a l verbessert werden 
Auch d i e Arrondierung von Kleinstwäldern be w i r k t eine Aufwertung. 

• • 
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Wälder si n d Landschaftselemente, d i e i n langen Zeiträumen 
Veränderungen u n t e r l i e g e n . Dies t r i f f t auch für Wirtschaffswälder 
zu. 

Wegen der langen Bewirtschaftungszeiträume s i n d im Wald k u r z f r i s t i g 
zumeist keine rasche, umfassenden Änderungen e r r e i c h b a r . Bei der 
Betrachtung von Waldflächen i s t s t e t s i n Generationen-Etappen zu 
denken. Das Landeswaldgesetz Schleswig-Holstein nennt jedoch im _ 1 
zuerst d i e Landschaftspflege und dann zweitens d i e F o r s t w i r t s c h a f t 
a l s Förderungsgrundsatz. 
Maßnahmen sowie eine ökologisch o r i e n t i e r t e Waldbildung b e i Neu-
und Wiederaufforstungen können richtungsweisende S c h r i t t e sein. 
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4.2 . Knicks und Redder 

Außer im Marschenbereich w i r d Schleswig-Holsteins L a n d s c h a f t s b i l d 
i n entscheidender Weise geprägt durch die K l e m t e i l i g k e i t der 
Landschaft, die B e i " h a g l i c h k e i t " 9 a u s s t r a h l t . Diese i s t bestimmt 
durch die für Schleswig-Holstein typischen Knicks und Redder (Dop
pel k n i c k s ) . 

Zur H i s t o r i e der Knicks 

Die ersten Knickanlagen si n d i n Schleswig-Holstein schon aus dem 
M i t t e l a l t e r dokumentiert und befanden s i c h im Bereich der o s t h o l 
s t e i n i s c h e n Güter. Soweit damals jedoch überhaupt eingekoppelt 
wurde, wurden zumeist " t o t e Zäune" aus R e i s i g aufgebaut, die 
s c h n e l l v e r w i t t e r t e n und daher ständig erneuert werden mußten, was 
einen starken Holzverbrauch bedeutete. 
Die Anlage von "lebenden Hecken" war jedoch die Ausnahme. 

Der B e g r i f f "Knick" stammt von dem ursprünglich verwandten Ab
knicken der Pflanzenschößlinge etwa eine Handbreit über dem Boden. 
Später i s t man von dieser Maßnahme abgekommen, der Knick w i r d 
seitdem eine Handbreit über dem Boden auf den Stock gesetzt. ^ 
Knicks i n größerem Umfang wurden i n Schleswig-Holstein e r s t im Zuge 
der Verkoppelung angelegt. Koppeln, also umzäunte Landstücke hat es 
g e l e g e n t l i c h schon im M i t t e l a l t e r gegeben. Ein stärkeres 
Koppelmachen fand aber e r s t später s t a t t . 1 0 
Die Gründe waren u n t e r s c h i e d l i c h : Zur Einkoppelung von durch Rodung 
gewonnenen Landes oder b e i der Anlage neuer Siedlungen wurde das 
Land eingekoppelt. 
W i c h t i g s t e r Grund war aber die Umlegung von vorher gemeinschaftlich 
genutztem Land unter Beseitigung von Feldgemeinschaften. 
Diese Umlegung ging allmählich und s c h r i t t w e i s e voran. Am Anfang 
stand wohl immer der allmähliche Landtausch e i n z e l n e r Bauern. 
Erste Verkoppelungen s i n d schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
beendet worden, eine umfänglichere Verkoppelung fand hingegen e r s t 
m i t den Agrarreformen des 18. Jahrhunderts s t a t t . 

Knicks dienten a l s "lebende Zäune" aus denen s i c h i n v i e l e r l e i 
H i n s i c h t K a p i t a l schlagen ließ. 

Die Karte der Knicks i n O e l i x d o r f z e i g t den heute vorhandenen 
q u a n t i t a t i v r e l a t i v guten Knicknetzbestand. 

I n Schleswig-Holstein hingen Wirtschaftsweise und Knickdichte noch 

9 Hagen - Hegen - Hecke - e i n eingehegter Bereich der Feldmark 

10 v g l . dazu: PRANGE, W.: Die Anfänge der großen Agrarreform i n 
Schleswig-Holstein b i s 1771 Quellen und Forschungen zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins. Bd. 60, Neumünster 1971, dort S. 610 f f 
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um 1900 sehr eng zusammen. I n Bereichen, wo die Ackerweide lange 
von Bedeutung war, i s t das Knicknetz besonders d i c h t , so im Angeler 
Raum und im Bereich Segeberg.11 

Hauptzweck b e i der Anlage von Knicks war neben einer Einzäunung der 
Koppeln auch d i e Holzwerbung und damit Ersatz für die im 
M i t t e l a l t e r b e s e i t i g t e n Waldbestände. 
Im M i t t e l a l t e r fand, was den landschaftsökologischen Bereich be
t r i f f t , großer Raubbau an natürlichen Ressourcen s t a t t : durch 
i n t e n s i v e n i c h t wieder e r s e t z t e Rodung des Waldbestandes verarmte 
die Natur. Dies äußert s i c h noch heute im geringen A n t e i l des 
Waldes an den Flächennutzungen Schleswig-Holsteins. Mit heute ca. 
9 % Wald i s t Schleswig-Holstein das waldärmste Bundesland! 

Die Knicks wurden wie e i n Niederwald b e w i r t s c h a f t e t : A l l e Sträucher 
werden b i s auf kurze Stümpfe etwa eine Handbreit über dem Boden 
abgeschlagen. 
Die n i e d e r w a l d a r t i g e Bewirtschaftung begünstigt solche Gehölzarten, 
die durch Stockausschlag oder Wurzelsprossung e i n hohes Aus
schlagvermögen besitzen, wie Hasel, Hainbuche, Holunder, Eberesche, 
Weiden, Erlen. 
B e n a c h t e i l i g t werden Arten mit geringem Stockausschlagvermögen, 
wozu d ie Buchen und Eichen zu zählen sind. Diese Arten wurden/-
werden aber auf andere A r t begünstigt: Einzelne "Überhälter", 
zumeist die h o l z w i r t s c h a f t l i c h i n teressanten Eichen oder Buchen 
b l e i b e n stehen. 

Das Nutzungsrecht an den Knicks i s t i n Schleswig-Holstein unter
s c h i e d l i c h g e r e g e l t . Teilweise werden d i e Knicks h a l b s e i t i g ge
n u t z t , t e i l w e i s e b e i d s e i t i g , aber dann nur die halbe Strecke. 

Wie wurden d i e Knicks aufgebaut? 
Typische Knicks i n Schleswig-Holstein stehen auf Wällen, weshalb 
s i e auch Wallhecken genannt werden.12 
Das Bodenmaterial für die Wälle wurde durch Aushub, der i.d.R. 
b e i d s e i t i g des Walls e r f o l g t e , gewonnen. Auf diese Weise entstand 
g l e i c h z e i t i g e i n Entwässerungssystem, dessen H e r s t e l l u n g auch e i n 
Hauptzweck der Baumaßnahmen war. "Die W a l l s e i t e n mauerte man Stück 
für Stück mit Grassoden, deren Narbe nach außen gekehrt wurde. Das 
Innere wurde b i s zum Wallgrat mit Grabenerde aufgefüllt, dem man 
zum Auffangen des Regenwassers eine muldige V e r t i e f u n g gab."13 

11 v g l . dazu: MARQUARDT, G.: Die Schleswig-Holsteinische 
Knicklandschaft. S c h r i f t e n des Geographischen I n s t i t u t s der 
Universität K i e l . K i e l 1950, do r t S. 37 

12WEBER beschreibt unter Bezug auf h i s t o r i s c h e Quellen den 
Aufbau:WEBER, H.E.: Über die Vegetation der Knicks i n Schleswig-
H o l s t e i n . M i t t . der AG f . F l o r i s t i k i n Schl.-Holst. und Hamburg. 
Heft 15. K i e l 1967, do r t S. 24 f f 

13WEBER ebd. 



Der Wallaufbau i s t überall g l e i c h , es v a r r i i e r e n e i n z i g Wallhöhe 
und W a l l b r e i t e . I n Landesbereichen mit besseren Böden, so im ost
h o l s t e i n i s c h e n , s i n d d i e Wälle schmaler, i n den Bereichen mit 
schlechteren Böden sind s i e b r e i t e r und weniger s t e i l geneigt, da 
das Land weniger wert war. Dies z e i g t s i c h auch b e i den Reddern: 
auf guten Böden stehen d i e beiden Knicks eng beeinander, es b l e i b t 
e i n schmaler Weg. 
I n O e l i x d o r f l i e g e n die Knicks entsprechend der m i t t l e r e n 
Bodenqualität weder extrem d i c h t , noch extrem w e i t auseinander. 

Die dem Ackerbau h i n d e r l i c h e n Steine der Feldmark wurden im Knick 
abgelagert, s i e haben st e l l e n w e i s e erheblichen A n t e i l am Wallkörper 
und bereichern den Lebensraum durch Unterschlupfmöglichkeiten oder 
a l s Sonnenstein für Eidechsen. 

Quelle: Weber 

Mi t welchem P f l a n z m a t e r i a l aber koppelten d i e Bauern i h r e neuen 
Koppeln ein? Woher bekamen s i e d i e umfänglichen Pflanzenmengen? 

Vegetation der Knicks 

Aus dem Wäldern und Feldgehölzen der Umgebung wurden Jungpflanzen 
entnommen und a l s "Baumaterial" der lebenden Zäune verwandt. 
Die Bauern wurden angewiesen, d i e Gehölze m i t möglichst v i e l Wur
zelwerk zu entnehmen und so g l e i c h wieder einzupflanzen. Auf diese 
Weise übertrug man unbeabsichtigt auch d i e K r a u t f l o r a sowie 
K l e i n t i e r e und Mikroorganismen, d i e einen raschen b i o l o g i s c h e n 
S t a r t ermöglichten. 
So erklärt s i c h u.a., warum es landesweit gesehen u n t e r s c h i e d l i c h e 
Schwerpunkte i n der Artenzusammensetzungen der Gehölzvegetation von 
Knicks g i b t . Der Bereich von Oe l i x d o r f gehört zum Naturraum der 
Vorgeest. I n diesem Bereich befinden s i c h im Übergang 
schwerpunktmäßig ärmere Schlehen-Hasel-Knicks und Buchen-Hasel-
Knicks, m i t den dominierenden Hasel und Rotbuchen oder Hasel, 
Schlehe, Hainbuche und Brombeere mit t e i l w e i s e hohem A n t e i l an 
Eichen. 
I n den ehemaligen Heide-Moor-(Rand-)bereichen w i r d d i e Artenzu
sammensetzung der Gehölze von Eiche und B i r k e c h a r a k t e r i s i e r t , den 

» { U r s p r ü n g l i c h e W a l i a n i a « e 1 M a ß e irt F u l l . 

3 F u i i — i in | A • i f i n « r t r " V o i - ' « » l U « ' l b e n 

0 • a u U e r a r " l i a u p l g r a b e n ". 5 • C r u i o -
d e n . { N a c l > A n g a b « » «oh D I T T M A N N tÜSa 
v. W A T E N S T E D T 186-* u. I 1 A N S S E N 1830 >. 
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Baumarten, die i n diesem Bereich am konkurrenzfähigsten sind.14 
Die GehölzZusammensetzung der Knicks w i r d jedoch n i c h t nur durch 
das zufällig entnommene "Ausgangsmaterial" dieser sogenannten 
"bunten Knicks" bestimmt: Mit f o r t s c h r e i t e n d e n Erfahrungen über die 
Anlage von Knicks wurden Gehölzarten a l s besonders geeignet 
empfohlen. Mangels geeignetem Pflan z m a t e r i a l s i n der Umgebung, 
wurden die später, d.h. nach ca. 1800 - 1850 angelegten Knicks auch 
mit Baumschulmaterial b e p f l a n z t . 
I n O e l i x d o r f f i n d e n s i c h überwiegend vielfältige, häufig bunte 
Knicks. Weitgehend e i n a r t i g e Knicks sin d nur an wenigen S t e l l e n 
a n z u t r e f f e n . 

Auf d i e Wallkrone wurde z w e i r e i h i g , s e l t e n e r auch e i n r e i h i g ge
p f l a n z t . Die Sträucher wurden s o f o r t nach dem Einsetzen b i s auf den 
Stock zurückgeschnitten, um möglichst rasch eine d i c h t e Verzweigung 
zu erzielen.15 
I n O e l i x d o r f f i n d e n s i c h nur wenige e i n r e i h i g e Knicks, f a s t a l l e 
Knicks sin d z w e i r e i h i g . 

Der Zeitpunkt des Knickens wurde früher vom z e i t l i c h e n Wechsel i n 
der Bewirtschaftung bestimmt: das Knicken fand etwa a l l e 7 - 1 1 
Jahre s t a t t , immer dann, wenn e i n Wechsel von der etwa dreijährigen 
Weicte zur etwa fünfjährigen F e l d w i r t s c h a f t anstand. Der Bewuchs 
s o l l t e b e i einem Wechsel zur Weidewirtschaft so hoch sein, daß er 
d i r e k t a l s Zaun dienen konnte. Eine zusätzliche Einzäunung der 
Weiden e r f o l g t e e r s t mit veränderten'Wirtschaftsbedingungen.16 

14WEBER bemerkt: " I n den Knicks b e s i t z e n w i r die b e i weitem 
naturnächste E r s a t z g e s e l l s c h a f t der ehemaligen Waldvegetation, die 
das Untersuchungsgebiet e i n s t f a s t ausnahmslos bedeckte. Somit 
s t e l l e n d i e Wallhecken i n der heutigen K u l t u r l a n d s c h a f t die beste 
Z e i g e r g e s e l l s c h a f t für die natürliche Vegetation dar". (a.a.O. S. 
8) 

15 WEBER ebd. 

16 mit den veränderten Bewirtschaftungsvoraussetzungen einher ging 
z e i t g l e i c h eine f o r t s c h r e i t e n d e Degradation der Knicks, bzw. 
beginnende Tendenzen d i e "störenden" Knicks zu b e s e i t i g e n . 
1935 wurde das REICHSNATURSCHUTZGESETZ erlassen; auf grund dieses 
Gesetzes versuchte der Staat durch Erlaß der WALLHECKENVERORDNUNG 
(v. 29.11.1935), wenigstens den vorhandenen Bestand an Wallhecken 
zu e r h a l t e n . Nach der Wallheckenverordnung d u r f t e n Knicks nur auf 
Grund besonderer Anträge e n t f e r n t werden. Bei Straßenbauvorhaben 
und Flurneuordnungen wurden jedoch regelmäßig Ausnahmen e r t e i l t . 
Der noch heute i n Oe l i x d o r f vorhandene und gegenüber dem 18. 
Jahrhundert f a s t unveränderte große Bestand an Knicks und Reddern 
erklärt s i c h u.a. daraus, daß h i e r keine "klassische" 
F l u r b e r e i n i g u n g durchgeführt wurde. Durch das beschleunigte 
Zusammenlegungsverfahren wurden im nördlichen Gemeindegebiet der 
Knickbestand jedoch d e u t l i c h v e r r i n g e r t . 
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Auf den Koppeln l i e f das Vieh e i n s t f r e i herum. Es wurde von H i r t e n 
b e a u f s i c h t i g t , d i e verhindern s o l l t e n , daß das Vieh durch d i e 
Knicks auf die Äcker l i e f . Von besonderer Bedeutung für die Ein-
koppelung des Viehs waren daher d i e wehrhaften, dornigen Sträucher, 
wie Weißdorn, Brombeeren, Rosen.17 Von diesen Sträuchern können 
nur die jungen Triebe vom Vieh verbissen werden; jeder Verbiß führt 
zu einem v e r f i l z e n d e n Neuaustrieb, der die Anlage von z u g r i f f r e i e n 
Vogelnestern g e s t a t t e t . Vor allem der Weißdornanteil an Hecken 
k o n g r u i e r t mit der Anzahl der brütenden Vogelpaare einer Hecke.18 

Mit der Beweidung t r a t e n natürlich Schäden am Knick auf. Regen, 
Wind und vor allem V i e h t r i t t führten außerdem zu einer Abflachung 
der Knickwälle. 
Mit dem Abholzen des Knicks ging e i n s t auch e i n Wiederaufsetzen des 
Walls a l s notwendige "Pflegemaßnahme" einher. 
Spätestens s e i t der Erfindung und der Verwendung des Stacheldrahts 
b e i der Einzäunung von Weiden wurden d i e Wälle jedoch n i c h t mehr 
regelmäßig, zumeist gar n i c h t mehr aufgesetzt. Der Knick w i r d 
seitdem a l l e n f a l l s noch zur Holzgewinnung genutzt. Auch diese 
Nutzung t r a t vorübergehend i n den Hintergrund; i n den l e t z t e n 
Jahren jedoch, seitdem d i e Nachfrage nach Kaminholz gestiegen i s t , 
werden d i e Knicks auch wieder aus einem gewissen 
h o l z w i r t s c h a f t l i c h e m Interesse geknickt. 
Eine umfassende Knickerhaltungspflege jedoch würde auch das Wie
deraufsetzen d e g r a d i e r t e r Knickwälle'umfassen! Aus diesem Grunde 
si n d a l l e Knicks, d i e überdurchschnittlich s t a r k degradierte Wälle 
aufweisen, i n der Knickkarte a l s "A" ausgewiesen worden. 

WEBER hat K o r r e l a t i o n e n zwischen Knickvegetation, Wald, Waldrand, 
Grünland, Mähwiese und Acker h e r g e s t e l l t und geringe f l o r i s t i s c h e 
Übereinstimmungen mit Grünland, Mähwiese und Acker f e s t g e s t e l l t . 

Am ehesten läßt s i c h e i n Knick mit den Saumgesellschaften von 
fr e i s t e h e n d e r Gebüsche oder besser noch mit denen zweier Waldränder 
entgegengesetzer E x p o s i t i o n v e r g l e i c h e n . 

17Nicht unerwähnt b l e i b e n s o l l an dieser S t e l l e eine botanische 
Besonderheit der Knicks: I n den Schleswig-Holsteinischen Knicks 
kommen 9 9 verschiedene Brombeerarten vor sowie f a s t d i e gesamte 
europäische Rosenflora mit etwa 25 Wildrosenarten, 
v g l . dazu EIGNER, J.: Probleme mit Rosen und Brombeeren, i n : 
Bauernblatt (1988) 31.12. sowie WEBER a.a.O. S. 27 f f . 

18 v g l . dazu: ZWÖLFER, H. u.a.: Die tierökologische Bedeutung und 
Bewertung von Hecken. Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege. B e r i c h t e . B e i h e f t 3, T. 2-. Laufen 1984 sowie 

v g l . dazu PUCHSTEIN, K.: Zur Vogelwelt der Schleswig-Holstei
nischen Knicklandschaft mit einer ornitho-ökologischen Bewertung 
der K n i c k s t r u k t u r e n 
i n : CORAX 8 (1980), 62 f f , d o r t S. 92 
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Hier setzen nur d i e extremen Standortbedingungen des Walls Grenzen: 
So u n t e r l i e g t der Knickwall im Sommer größerer Austrocknung; im 
Winter i s t d i e Frostgefahr größer als am Waldrand, z u g l e i c h i s t der 
Wasserhaushalt ungünstiger, d i e Windbeeinflussung stärker und die 
geringe B r e i t e eines Knicks läßt die vollständige Ausbildung eines 
Waldrandes n i c h t zu.19 

Verallgemeinernd läßt s i c h folgendes f e s t s t e l l e n : 
Je nach K n i c k v e r l a u f , von Nord nach Süd oder von Ost nach West, 
prägen s i c h an den sonnenbeschienen Seiten, also im Westen oder 
Süden eher wärmeliebende und Trockenheit ertragende, l i c h t l i e b e n d e 
P f lanzengesellschaften aus. Der Pflanzenbestand i s t eher mit dem 
von G r a s f l u r e n v e r g l e i c h b a r . 

Quellen: Puchstein und Ba u e r n b l a t t (1988)31, 12 

Vegetationszone der Knicks und ty p i s c h e r h i s t o r i s c h e r Doppelknick 
mit Überhältern, Strauch- und Krautschicht und un b e f e s t i g t e n Weg. 

Auf der anderen Seite des Knicks sowie auf dem Knickgrat f i n d e n 
s i c h eher d i e Pflanzen des Waldsaumes wieder.20 
Bei Doppelknicks, v e r v i e l f a c h e n s i c h auf engstem Raum d i e Lebens
raummöglichkeiten: auf einen Knick f o l g t e i n Knickweg, der durch 
seine unregelmäßige Oberfläche (bei " h i s t o r i s c h e r " Ausführung als 
wassergebundener Weg) durch k l e i n e temporär wasserführende Kuhlen 
sowie den Bewuchs mit t r i t t e r t r a g e n d e n Pflanzen gekennzeichnet i s t . 
Daran schließt s i c h erneut e i n Knick an. Dieser unterscheidet s i c h 
h i n s i c h t l i c h seiner Pflanzenwelt von der des er s t e n Knicks, da h i e r 
b e r e i t s wieder andere Lebensbedingungen herrschen: d i e 
Lichtintensität i s t geringer, d i e Wirkung des Windes gebremst, die 
Feuchtebedingungen günstiger. 

19vgl. dazu WEBER, H.: a.a.O. S. 28 f f . 

2 0 v g l . dazu MARQUARDT, G.: a.a.O., do r t S. 17 f f 
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Die Vegetationszusammensetzung des Knicks w i r d außer durch den 
Bodentyp und d i e Pflanzenursprünge auch durch das Lokalklima, 
insbesondere d i e Zustände i n der bodennahen L u f t s c h i c h t , geprägt. 
Typische Knickarten s i n d unempfindlich gegen Wind und Trockenheit 
und haben e i n gutes Stockausschlagvermögen. 
Zugleich b e e i n f l u s s e n d i e Pflanzengesellschaften i h r e r s e i t s das 
Klima. So erklärt s i c h , daß vom La n d s c h a f t s b i l d und von der f l o 
r i s t i s c h e n Zusammensetzung her jeder Knick eine gewisse Eigencha
r a k t e r i s t i k a u f w e i s t . 

Klimatische Wirkung der Knicks 

Im Windschutz von Knicks i s t grundsätzlich m i t ei n e r höheren Boden-
und Lufttemperatur a l s Folge der geminderten Windgeschwindigkeit zu 
rechnen. 

Messungen im Lee von Hecken ergaben eine höhere Bodenfeuchte b e i 
g l e i c h z e i t i g e r m i t t l e r e r Temperaturerhöhung von ca. 1° C. 
Diese k l i m a t i s c h e n Auswirkungen s i n d b i s zu einem Abstand vom 
2 Of achten der Höhe wirksam. 
Untersuchungen haben nachgewiesen, daß für den gesamten Wind-
schutzbereich von Hecken mit einer d e u t l i c h e n E r t r a g s s t e i g e r u n g zu 
rechnen i s t . So werden E r t r a g s s t e i g e r u n g s r a t e n von 20 % i n der 
L i t e r a t u r aufgeführt.21 
Voraussetzung dafür i s t , daß d i e Hecke n i c h t a l s massive Mauer 
w i r k t , sondern durchblasbar i s t , da s i c h sonst unerwünschte L u f t 
turbulenzen b i l d e n , d i e i n Folge von Verwirbelungen zu Ernteschäden 
führen können. 
Diesen k l e i n k l i m a t i s c h e n Anforderungen werden d i e Knickanlagen und 
i h r e t r a d i t i o n e l l e n Bewirfschaftungsform i n i d e a l e r Weise gerecht. 

+ 100-, 
W i n d 

L u v s e i t e , — L e e s e i t e 

i i Taubildung 

^̂ ^̂  

V ^«C- Windgeschwindigkeit 

; 
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50 50 100 200 
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Übersicht 3: Veränderungen von Windgeschwindigkeit. Verdunstung, Bodenfeuchtigkeit. 
Niederscltlag und Taubildung in Abhängigkeit von der Distanz zu einer freistellenden Hecke 
(in % der Heckenhöhe) (Quelle: KURT 1982) 

21 v g l . dazu:BECKMANN, R.: Die Hausschutzhecken im Monschauer Land 
unt e r besonderer Berücksichtigung i h r e r k l i m a t i s c h e n Auswirkungen. 
Diss. Uni Aachen 1979, do r t S. 47 f f 
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Fauna der Knicks 

Auch h i e r s p i e g e l t s i c h d i e "Waldrand-Situation" des Knicks wider: 
Die Hälfte der Hecken-Tiere stammt aus dem Wald bzw. vom Waldrand 
(Gelbhalsmaus, Singdrossel), etwa e i n D r i t t e l aus dem Bereich 
Waldrand / F e l d f l u r (Laufkäfer, Schlupfwespen, Reh), der Rest aus 
dem offenen Grasland (Feldhase, Schmetterlinge). 
Dies s e i am B e i s p i e l der Avifauna, d i e von PUCHSTEIN beschrieben 
wurde dargelegt.22 Die Avifauna s e i h i e r a l s B e i s p i e l gewählt, da 
si e auch für den Laien r e l a t i v gut erkennbar i s t . 

PUCHSTEIN v e r g l i c h i n seiner A r b e i t den Knickvogelbestand aus der 
Ze i t um die Jahrhundertwende mit heutigen Vorkommen. Es ze i g t e s i c h 
eine sehr hohe Übereinstimmung bezüglich der prozentualen 
Zusammensetzung der c h a r a k t e r i s t i s c h e n Knickvogelarten. 
Als typische Knickbewohner, i n a l l e n Knicks u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A l t e r s a n z u t r e f f e n s i n d vor allem Strauchbewohner wie Amsel, Gol
dammer, Heckenbraunelle, F i t i s , Kohlmeise, Singdrossel und 
Gelbspötter.23 Bedeutsam für das A u f t r e t e n von Vögeln i s t eine gut 
ausgeprägte KrautSchicht, s i e b i e t e t im Sommer Schutz, N i s t - und 
Nahrungsmöglichkeiten für Hühnervögel, Drosseln, Finken und Ammern; 
besonders hohe Ansprüche an die Krautvegetation s t e l l e n 
Gartengrasmücke und Heckenbraunelle.24 1992 wurden d i e Ergebnisse 
über d i e Bedeutung der Knicks für das Rotkehlchen p u b l i z i e r t . 2 5 
Auch für diese Vogelart sin d d i e vielfältigen Ansprüche an den 
Lebensraum nachgewiesen ( v g l . Abb.). 
Darüber hinaus werden vor allem solche Knicks besonders s t a r k 
aufgesucht, d i e einen hohen A n t e i l an Schutz bietenden, abwehrenden 
dornigen Sträuchern aufweisen. 
Für e i n i g e Vögel (Drossel, Amsel, Goldammer) sind d i e Stümpfe der 
abgeschlagenen Gehölze, die a l s b a l d durch von unten nachwachsenden 
Stockausschlag geschützt werden, bevorzugter N i s t p l a t z . 
Von ei n i g e n Vogelarten werden Knicks bevorzugt, auf denen Über-
hälter stehen. Knicks mit Überhältern wurden mit 61 % denen ohne 

2 2 PUCHSTEIN, K.: a.a.O. S. 62 

23 PUCHSTEIN merkt an: "Besonders hoch im Kurs stehen s i e b e i 
Heckenbraunelle (100 % ) , Dorngrasmücke (80 % ) , Zaungrasmücke 
(80 %) und Hänfling ( 100 % ) . Knicks mit Haselsträuchern scheinen 
auf d i e Goldammer e i n i g e Anziehungskraft zu haben (53 % ) . B e l i e b t 
s i n d f e r n e r Knicks, i n denen d i e Ranken und das d i c h t e Lauf vom 
Geißblatt gute Nestunterlagen und Sichtschutz b i e t e n (14 % a l l e r 
Nester." a.a.O. S. 93 

24 v g l . dazu PUCHSTEIN a.a.O., S. 97 f 

25Grajetzky, B.: Die Bedeutung der Knicks für das Rotkehlchen 
i n : Bauernblatt (1992) 12, vom 21.03. 
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Besiedlungsbestimmende Strukturen für Rotkehlchen im Doppelknick: a) Nahrungsflächen 
für Altvögel: Knickfuß mit Laubstreu und Ackerränder (mit überhängenden Ästen als Ansitz); 
b) Nahrungsplätze zur Versorgung der Jungen: Überhälter und Wildkrautsäume; c) Singwar
ten: Kronenbereich der Knicks träucher; d) Ruhezone: dicht wachsende Knicks traucher (v. a. 
Weißdorn, Schlehe); e) Neststandort: Wall abschnitt mit erondierter Abbruchkante: f) Sicht
schutz für das Nest: vorgelagerter Wildkrautsaum 

Ein Beispiel der Habital-(Leoensrsum-)Nutzung eines Goldam 
merpaares bei der Aufzucht seiner Jungen. Neststandort (im 
Zentrum des Achsenkreuzes, Radien 125 und 250 m um das 
Nest) an einem Doppelknick zwischen zwei Roggenfeldern mit 
umlaufenden 25 m-8racherandstreifen. Die Punkte mar iceren 

die Orte der elterlichen Nahrungssuche 
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Bäume vorgezogen.26 Überhälter b i l d e n im Gegensatz zu Knicks oder 
Feldgehölzen k e i n eigens Mikroklima aus. I h r Wert l i e g t im k l e i n 
flächen Wechsel u n t e r s c h i e d l i c h e r Lebensbedingungen, so daß si e 
Heimstatt für T i e r - und Pflanzenarten sind, d i e i h r e Lebens
ansprüche s p e z i a l i s i e r t haben: Blattläuse, Blattkäfer, Wanzen, Z i 
kaden, Milben, Krusten- und B l a t t f l e c h t e n , Moose s t e l l e n s i c h a ls 
typische Lebensgemeinschaft auf einzelnen Überhältern e i n . Dabei 
g i l t , daß der Wert eines Baumes mit seinem A l t e r wächst. 
Abgestorbene Äste (= Lebensraum T o t h o l z ) , r i s s i g e Rinde, Astlöcher 
und Baumhöhlen, a l l e s typische "Alterserscheinungen" 
von Bäumen machen die immer se l t e n e r werdenen Veteranen zu einem 
e i n z i g a r t i g e n Lebensraum für solitär lebende Insekten, holzbewoh
nende Käfer, Bienen und Wespen u.a. 

Mit dem " A l t e r " der Gehölze verändert s i c h der Brutvogelbestand, 
wobei s i c h d i e einzelnen Vogelarten u n t e r s c h i e d l i c h v e r h i e l t e n . Im 
H i n b l i c k auf die Gesamtanzahl der Vögel s t e l l t e Puchstein f e s t , daß 
diese mit dem A l t e r zunahm, die Artenzahl wurde jedoch geringer. 

Für d ie Vögel von besonderer Bedeutung i s t der auf engstem Raum 
s t a t t f i n d e n d e Wechsel der Lebensbedingungen. So s o l l t e n s i c h 
Strecken umtriebreifem "Altbestands" mit solchen, auf denen gerade 
e i n Umtrieb s t a t t f a n d , abwechseln. Die Bru t v o g e l d i c h t e w i r d 
beeinflußt von der Dichte des Knicknetzes, der Linienführung des 
Knicks, dem A l t e r , der Bestandsdichte und A r t der Bäume und 
Sträucher sowie vom Schichtenreichtum des Knicks. 

Von Bedeutung sin d auch die "Anschlüsse" wie Untersuchung des 
Lebensraumes der Goldammern beweisen.27 
Um Jungvögel zu füttern, sind Knicksäume, Hafer- und Weizenfelder 
besonders w e r t v o l l . Hier brauchen d i e Vögel nur ca. 4 Minuten nach 
Nahrung zu suchen. Roggen-, Mais- und Rapsfelder e r f o r d e r n eine 
längere und kraftaufwendigere Suche. 

Von besonderer Bedeutung für die Bru t v o g e l d i c h t e i s t die Anzahl der 
auftretenden Knickverzweigungen, sowie d i e Ausbildung von 
Doppelknicks. PUCHSTEIN hat f e s t g e s t e l l t , daß einer Strecke von r d . 
60 0 m Ei n z e l k n i c k von genau so v i e l e n Vögeln bewohnt w i r d , wie d r e i 
Knickverzweigungen eines Einzelknicks m i t 3 00 m Länge oder 12 
Knickabzweigungen vom Doppelknick (400 m Länge) oder 
100 m Doppelknick. Dabei i s t der Doppelknick zug l e i c h um 50 % 
a r t e n r e i c h e r ! 

2 6 PUCHSTEIN weist nach, daß die Überhälter zu einer Bereicherung 
des Lebensraums be i t r a g e n . Überhälterknicks werden vor allem 
bevorzugt von Fasan (Schlafbaum) 88 %, Gartengrasmücke 80 %, 
Gartenrotschwanz 100 %, Kohlmeise 70 %, Ringeltaube ( S t a r t zum 
Ba l z f l u g ) 75 %, Sumpfrohrsänger 68 %, Zaungrasmücke 72 %, 
Mäusebussard 10 0 %, Rabenkrähe 10 0 %. ebd. S. 96 

2 7 L i l l e , R.: Die Goldammer a l s Anzeiger der Lebensraumganzheit 
i n : Bauernblatt (1992), v. 01.08. 
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V e r d e u t l i c h t man s i c h dann die Verminderung von 7 5 00 0 Kilometern 
Knickstrecke (1950) i n Schleswig-Holstein auf 50 000 km Knick
strecke (1980) ohne eine Betrachtung der q u a l i t a t i v e n Eigenschaften 
(Verzweigungen, Doppelknicks, Pflegezustand, Ausbildung von 
Krautschicht, Überhälter), so kann man ermessen, welches 
Lebensraumpotential, n i c h t nur für Vögel, sondern für die gesamte 
heimische T i e r - und Pflanzenwelt Schleswig-Holsteins v e r l o r e n 
gegangen i s t . 
I n O e l i x d o r f sind t r o t z beschleunigter Zusammenlegung die 
Grundstrukturen des Knicknetzes weitgehend e r h a l t e n geblieben. 
Nur im Bereich Gretenkamp wurden Knicks i n größerem Umfang 
e n t f e r n t . 

Diese Strecke von 590 m EJ iuc lkn lck wird nur von der gleichen Menge Vagel 

bewohnt 

T T P T 

J...J 

wie 

3 Knickverzweigungen 

des E inze lkn icks (300 m) 

oder wie 

•12 Knickabzweigungca 

. . v o m Doppclknick (4O0 m) 

oder wie 

100 m D o p p e l k l i c k 

(Re in quantitative Wertung, 

denn der Doppclkn ick ist 

I. B. um iOlt artenreicher 

als der unverzweigte Einzel 

K n i c k . ) 

Quelle: Puchstein 

Typischer h i s t o r i s c h e r 
Doppelknick mit 
Überhältern, Strauch-
und Krautschicht und 
unbefe s t i g t e n Weg. 



Feidhoii insaln sind Zentren, aus denen die Tiare die Feldmark aufsuchen. 
(Nacn R. Wildar-muth in „Naiur als A u f ä ß e ') 

Obige Abbildung z e i g t K n i c k t i e r e und i h r e A k t i o n s r a d i e n . Hrer w i r d 
d e u t l i c h , welche Bedeutung d i e Dichte des Knicknetzes für d i e T i e r 
w e l t hat. Ausreichende Möglichkeiten, Reviere zu besetzen, Le
bensmöglichkeiten für Artgenossen zur Erhaltung eines genetisch 
vielfältigen P o t e n t i a l , Deckung b e i der Nahrungssuche, ausreichende 
Nahrungsmöglichkeitn b i e t e t nur e i n dichtes Knicknetz. 
Fehlen, wie südlich von Hof Schmabek, "Anschlussmöglichkeiten", 
kann den Lebensansprüchen der fr e i l e b e n d e n T i e r w e l t n i c h t mehr _ 
entsprochen werden. Eine Ergänzung fehlender Verbindungsstücke i s t 
daher notwendig. 
Untersuchungen der fr e i l e b e n d e n T i e r w e l t haben gezeigt, daß 
kleinflächige, schmale Biotope, wie Knicks s i e d a r s t e l l e n , den 
größten Artenreichtum aufweisen. Durch Verzahnungen und Vernet
zungen w i r d dies unterstützt. Eine Hecke, d i e i s o l i e r t i n m i t t e n 
i n t e n s i v genutzter l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Fläche l i e g t , weist we
s e n t l i c h geringere Arten- und Individuenzahlen auf. Desgleichen 
b i e t e n Monokulturen keine a t t r a k t i v e n Lebensräume .28 

28 v g l . dazu d i e Untersuchungen von MADER, H.-J.: Warum haben 
k l e i n e I n s e l b i o t o p e hohe Artenzahlen? i n : Natur und Landschaft 58 
(1983)10,367-370 

ders.: Inselökologie - Erwartungen und Möglichkeiten. Laufener 
Seminarbeiträge (1984)7, 7-16 

ZWÖLFER, et a l : a.a.O. 

BERNHARDT, K.-G. und SCHREIBER, K.-F.: Synökologisehe 
Untersuchungen eines Hecken-Feld-Waldrand-Biotopkomplexes m 
Westfalen (Norddeutschland) i n : Landschaft und Stadt 20(1988)3,10 
f f . 
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Mehrere hundert Meter lange Schläge ohne Vernetzungen sind 
l e b e n s f e i n d l i c h für d i e heimische T i e r w e l t . 

Fehlende Vernetzung nach dem beschleunigten Zusammenlegungsver
fahren. S t a t t eines Zaunes i s t e i n Knick wünschenswert. 

Verschiedene ökonomische und auch f l o r i s t i s c h e Werte des Knicks 
wurden b e r e i t s aufgezählt: 

1. H i s t o r i s c h e Hegefunktion des Knicks ("lebende Hecke") 
2. Windschutz und höherer E r t r a g im Windschatten der Knicks 
3. Erhöhung des Bewaldungsgrades i n unserem waldarmen Bundesland 
4. Hol z e r t r a g durch Knicken der Gehölze 
5. Besonderer f l o r i s t i s c h e r Wert der Knicks; 

hinzu kommt noch der 
6. besondere f a u n i s t i s c h e Wert der Knicks 

Aus diesem Grunde werden Knicks i n Schleswig-Holstein s e i t 1973 
durch das LANDSCHAFTSPFLEGEGESETZ geschützt. 

Karti e r u n q und Bewertung der Knicks 

Die Ka r t i e r u n g der Knicks und Redder e r f o l g t e mit dem 
Knickbewertungsrahmen des Landesamtes für Naturschutz. 

Erhaltende Knickpflege i s t e i n wesentlicher Schwerpunkt b e i der 
Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen von Pflanzen und 
Tieren i n Schleswig-Holstein, da die Knicks neben den Wasserläufen 
die w i c h t i g s t e n l i n i e a r e n Verbindungselemente für eine 
flächendeckende Vernetzung von Biotopen d a r s t e l l e n . 
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H i e r b e i kommt vor allem dem Schutz der Knicks vor 

mechanischen Schäden (Anpflügen) 
Beweidung (Zäune außerhalb des Knickwalls setzen) und 
Degradation (Überalterung durch ausbleibende Knickpflege) 

besondere Bedeutung zu. 
Es e r f o l g t e eine entsprechende Ansprache der notwendigen 
Pflegemaßnahmen d i r e k t vor Ort. 

Bedroht sin d die vorhandenen Knicks, das i s t an v i e l e n S t e l l e n im 
Untersuchungsgebiet mit erschreckender D e u t l i c h k e i t zu sehen, heute 
vor allem durch Nachlässigkeit, mangelnde Pflege, Überalterung und 
Wegebau. Maßnahmen, die ohne einer besonderen Genehmigung zu 
bedürfen, im Verborgenen und schleichend e r f o l g e n . 

W i c h t i g s t e r Punkt dabei i s t die Überalterung der Gehölze. Wurde 
früher etwa im 10-jährigen Rhytmus auf den Stock gesetzt, so hat 
dieses I n t e r v a l l heute beträchtlich zugenommen. Zahlreiche Knicks 
sind s e i t mehr als 15 Jahren, o f t s e i t 2 0 Jahren n i c h t mehr ge
k n i c k t worden. Die Knicks sin d zu Gehölzreihen ausgewachsen. Zu
meist i s t wegen der starken Beschattung a l l e n f a l l s eine dürftige 
Krautschicht vorhanden. 
Die Knicks sin d h i n s i c h t l i c h i h r e r Artenzusammensetzung daher ver
armt . 
Zudem i s t der ökologisch bereichernde Windschutz, durch hohe 
Durchblasbarkeit im n i c h t beblätterten Stammbereich, n i c h t mehr 
gegeben. 

A l t e s Knickgehölz; das Auf-den-Stock setzen e r f o l g t h i e r oberhalb 
der a l t e n Gehölzteile, um e i n Auseinanderbrechen dieses a l t e n 
Gehölzes zu verhindern. 
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Mit der Überalterung der Gehölze geht o f t auch e i n schlechter 
Pflegezustand des Knickwalls einher. 
Werden d ie Knicks schon s e i t v i e l e n Jahrzehnten n i c h t mehr auf den 
Stock gesetzt, z e i g t der Knickwall b e r e i t s d e u t l i c h e Ero
sionserscheinungen. Oft lassen s i c h die a l t e n Knickwallhöhen an
hand der Stammausbildung der Gehölze nachweisen. 
Knickpflege, also Knicken und Wiederaufsetzen sin d d i e w i c h t i g s t e n 
Maßnahmen für die Knickerhaltung! 
Umfassende Knickpflege ( n i c h t nur aufasten) und die Erhaltung und 
Förderung der Krautschicht durch Einhaltung entsprechender Abstände 
be i der Bearbeitung sowie die Anlage von A c k e r r a n d s t r e i f e n dienen 
der Knickerhaltung. 

O e l i x d o r f hat r d . 21.900 lfdm Knick und Gehölzreihen, davon sind 
r d . 5.500 lfdm Redder, also Doppelknicks. 
Mehr a l s die Hälfte, r d . 12.000 lfdm Knick si n d dringend p f l e g e 
bedürftig (S I ) , r d . 4.650 lfdm Knick si n d pflegebedürftig 
(S I I ) und r d . 3.350 lfdm wurden i n den l e t z t e n Jahren g e p f l e g t (S 
I I I ) . Der Rest sin d Gehölzreihen, die n i c h t a l s Knick anzusprechen 
sind. 

Nicht nur das überfällige Wiederaufsetzen, auch Fehler i n der 
Bewirtschaftung der angrenzenden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzflächen 
führen zu einer Vernichtung des Knickwalls: 

Obgleich landesweit e i n Abstand zwischen Knickfuß und Zaun b e i der 
Einzäunung der Koppeln vorgeschrieben i s t 2 9, f i n d e n s i c h v i e l e r o r t s 
im Planungsgebiet Koppeln, wo der Zaun im Knick oder im 
Knic k w a l l b e r e i c h s t e h t . So verbeißt das Vieh d i e Gehölze, der Wall 
w i r d z e r t r e t e n ! Solche Bereiche werden i n der Karte mit "Z" 
m a r k i e r t . 
Die Auszäunung des Viehs i s t eine w i c h t i g e knickerhaltende 
Maßnahme. 

Ackerflächen werden durch Beackerung der Knick-Krautschicht oder 
gar Anpflügen des Knickwalls vergrößert. Letzteres kommt 
längerfristig einer Beseitigung des Knicks g l e i c h und s t e l l t einen 
Verbotstatbestand nach dem Landschaftspflegegesetz dar. Zur 
l e i c h t e r e n Bearbeitung des Feldes (bis an den Knick heran) mit 
Maschinen, i s t es e r f o r d e r l i c h , den Knick regelmäßig aufzuasten. 
Auf diese Weise entstehen heckenartige S i t u a t i o n . I n Teil b e r e i c h e n 
des Bearbeitungsgebietes konnte beobachtet werden, daß durch diese 
"Pflege" bedingt, eine e i n s e i t i g e Begünstigung von Gehölzarten 
s t a t t f i n d e t , d i e einen heckenartigen S c h n i t t vertragen. 
Stellenweise si n d die ehemals bunten Knicks zu Hainbuchen- und 
Buchenhecken d e g r a d i e r t , die zudem durch jahrzehntelange Beschat
tung des Knickwalls eine artenarme, j a blößenreiche Krautschicht 

2 9 Eine Beweidung von Knicks i s t ebenso wie z.B. das Abbrennen 
verboten und a l s E i n g r i f f nach § 7 Abs. 1 Landschaftspflegegesetz 
zu bewerten. 
v g l . dazu Erlaß des MELF vom 4.11.1986 . Die Einzäunung der Koppeln 
s o l l im Abstand von 1,5 m vom Knickfuß e r f o l g e n , um so den Verbiß 
und V e r t r i t t von Knickvegetation und Knickwall zu verhindern. 
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zur Folge haben. 
Umfassende Knickpflege ( n i c h t nur aufasten) und die Erhaltung und 
Förderung der Krautschicht durch Einhaltung entsprechender Abstände 
be i der Bearbeitung sowie d i e Anlage von A c k e r r a n d s t r e i f e n dienen 
der Knickerhaltung. 

Ein besonderes Problem s t e l l t d i e Verfälschung und Verarmung der 
K n i c k f l o r a durch das Einbringen standortfremder /ausländischer 
Pflanzen dar. 
Problematisch w i r d das Einbringen fremder Pflanzen, vor allem dann, 
wenn, wie b e i der späten Traubenkirsche, der K a r t o f f e l r o s e , der 
Herkulesstaude (südliches Horstbachtal) oder dem japanischen 
Staudenköterich (auf den Ablagerungsplätzen für Gartenabfäölle), 
mit ein e r massenweisen un die heimische Flora unterdrückenden 
Ausbreitung zu rechnen i s t . 

Empfehlungen: 

1. Regelmäßige, an t r a d i t i o n e l l e n Knickzeiträumen o r i e n t i e r t e 
Pflege (nach 10 - 15 Jahren) durch auf den Stock setzen und ggf. 
Wiederaufsetzen i s t d i e w i c h t i g s t e Maßnahme für die Knickerhaltung 

2. Entlang der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzflächen i s t eine umfassend 
Knickpflege ( n i c h t nur aufasten) und die Erhaltung und Förderung 
der Krautschicht durch Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände be 
der Bewirtschaftung notwendig. 
Die Anlage von A c k e r r a n d s t r e i f e n i s t w i c h t i g e Ergänzung (we i c v o l l e 
Krautschicht') . 

3. Florenverfälschungen führen zur Vernichtung der K n i c k f l o r a ! 

4. Knicklücken a l s Lücken i n der Biotopvernetzung s o l l e n aus den 
o.a. Gründen geschlossen werden. 
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Knickschäden durch Bewirtschaftung b i s i n den Knickwall und 
Aufasten s t a t t Knicken der Gehölze. 

Knickschäden durch i n t e n s i v e Verkehrsnutzung: 
Störung der T i e r w e l t , Überfahrene Tiere, Verminderung der 
Krautschicht durch regelmäßiges Ausbessern der Straße mit Sand. 
Hier zudem Überalterung des l i n k e n Knicks. 



4.3 Quellbereiche 

Ein besonderes Charakteristikum O e l i x d o r f s s i n d die zahlreichen 
Quellen. 

Q u e l l i g e Bereiche im Bearbeitungsraum befinden s i c h u.a. 
u n m i t t e l b a r nördlich der Ortslage, im Bereich des Horstbachs und 
seines südlichen Armes, im Bereich des ehemaligen Moores sowie i n 
den n i c h t zum Gemeindegebiet gehörigen Waldflächen südlich und 
w e s t l i c h (Katzenkuhle). 

Man unterscheidet verschiedene Arten von Quellen, j e nach 
A u s t r i t t s a r t des Wassers an die Oberfläche. 
Die Quellen i n der Gemeinde O e l i x d o r f s i n d durchweg Helokrene oder 
Sic k e r q u e l l e n , deren Wasser durch das Erdreich s i c k e r t und 
bodennah oder a l s Hangdruckwasser a u s t r i t t . Teilweise werden die 
Quellen auch ursprünglich Limnokrene, d.h. Tümpelquellen mit 
k l e i n e n Quellbecken gewesen sein. Die ursprüngliche Form der 
Quellen läßt s i c h i.d.R. -durch d i e Einwirkungen des Menschen auf 
diese Quellen- n i c h t mehr bestimmen. 

Quellen und i h r e Ränder, die Q u e l l f l u r e n , s i n d ökologisch besonders 
i n t e r e s s a n t , da s i e s t a b i l e k l i m a t i s c h e Verhältnisse übers Jahr 
b i e t e n . 
Das Quellwasser t r i t t s t e t s mit der gleichen Temperatur an die 
Oberfläche, so daß auch im Mikroklima ausgeglichene Temperaturen 
von 8,5 Grad C im J a h r e s m i t t e l herrschen. 
Nur i n den Sommermonaten sind Quellen kälter, im übrigen Jahr sind 
Quellen vergleichsweise wärmer a l s die Umgebung. 
Dieses r e l a t i v konstante Lebensmilieu b i e t e t Lebensraum für eine 
besondere Pflanzen- und T i e r w e l t . 
Unberührte Si c k e r q u e l l e n tragen eine Sumpf-, Moor- oder 
Bruchvegetation. 
Im b e w i r t s c h a f t e t e n Grünland gelegene Quellen weisen durch d i e 
Nutzung des Menschen eine veränderte Vegetation auf. 
Die Vegetation e x t e n s i v genutzter Quellbereiche, d i e der Feucht-
und Nasswiesen i s t ebenso s e l t e n , wie die Pflanzendecke der 
unberührten Quellbereiche. 

V i e l f a c h wurde und w i r d versucht, solche Quellbereiche zu verändern 
und damit zu b e s e i t i g e n : 

I n der Gemeinde O e l i x d o r f und auf angrenzenden Flächen wurden/ 
werden d i e Quellbereiche oder deren u n m i t t e l b a r e r Umgebung 
aufgestaut. Die ständige Verfügbarkeit sauberen Wassers konstanter 
Temperatur bedingt die auffällig hohe Anzahl von Fischteichen, die 
t e i l w e i s e schon s e i t a l t e r s her b e t r i e b e n werden. 
E t l i c h e Teiche s i n d für Freizeitnutzungen (Fisch- oder/und 
Z i e r t e i c h e ) e r s t i n den l e t z t e n v i e r z i g Jahren entstanden. 

Quellbereiche werden zur besseren l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzung 
entwässert (z.B. Nr. 5 und 8 ) . 

Quellbereiche wurden durch Abgrabung b e s e i t i g t (z.B. Nr. 13). 



Quellbereiche werden durch umgebende Bebauung gärtnerisch 
" g e s t a l t e t " (z.B. Nr. 4 ) . 

Diese anthropogenen Nutzung der Quellen i s t n i c h t nur für Oe l i x d o r f 
t y p i s c h . Allgemein s i n d unberührte und naturnahe Quellbereiche i n 
der Bundesrepublik und i n Schleswig-Holstein s e l t e n und daher 
besonders geschützt (§ 20 c Bundes- naturschutzgesetz und § 11 
Landschaftspflegegesetz Schleswig-Holstein). 

Ein E i n g r i f f i n d i e Q u e l l f l u r e n und damit eine Veränderung der 
Vegetation und der T i e r w e l t s i n d heute e i n a u s g l e i c h s p f l i c h t i g e r 
E i n g r i f f . 

I n O e l i x d o r f i s t d i e Entwässerung des Quellbereichs Unterstes Moor 
durch Ausschachtung des Entwässerungsgrabens 1990 a l s E i n g r i f f zu 
werten nach dem Landschaftspflegegesetz. 

Nach heutigem Recht wäre die Beseitigung der Quelle am Weinberg, 
die früher im f r e i e n F a l l d i e Wasserversorgung der t i e f e r l i e g e n d e n 
Häuser s i c h e r s t e l l t e g l e i c h f a l l s e i n E i n g r i f f . 

Vorhandene Quellen s o l l e n unbedingt vor E i n g r i f f e n geschützt 
werden. Die Randbereiche s o l l t e n f r e i von n u t z u n g s o r i e n t i e r t e r 
Bewirtschaftung sein. 
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4 . 4 Fließgewässer 

Das Gemeindegebiet von O e l i x d o r f w i r d i n besonderer Weise durch 
Fliessgewässer c h a r a k t e r i s i e r t : Die südliche Gemeindegrenze i s t im 
wesentlichen d i e Stör, deren Tal z u g l e i c h Naturraumgrenze i s t . 
Die östliche Gemeindegrenze w i r d durch den Talraum der Rantzau 
bestimmt. Die Ortslage w i r d - w e i t h i n a l l e r d i n g s im O r t s b i l d n i c h t 
s i c h t b a r - vom Horstbach durchflössen, dessen südlicher Teilarm die 
Ortslage im Süden begrenzt. 
Zudem werden d i e die Feldmark gliedernden Gräben durch d i e 
zahlreichen Quellen im Gemeindegebiet gespeist. 
Diese s i n d von besonderem Interesse und wegen i h r e r r e l a t i v e n 
S e l t e n h e i t überaus w e r t v o l l e Biotope, d i e s i c h i n ihrem Wirkungsge-
füge von den anschließenden Bachstrecken unterscheiden. 

Fließgewässer s t e l l e n neben den Knicks Landschaftsstrukturen dar, 
die l i n e a r durchgängig B i o t o p s t r u k t u r e n miteinander verbinden, 
vernetzen. V i e l e r o r t s v e r l a u f e n s i e so, daß eine d i r e k t e Vernetzung 
dieser beiden verschiedenen Lebensräume s t a t t f i n d e t . 

Im V e r g l e i c h zum Gebirgs- oder M i t t e l g e b i r g s b a c h f i n d e n w i r im 
r e l a t i v gefällearmen Schleswig-Holstein keine reißenden, sondern 
r u h i g fließende Niederungsflüsse und -bäche, die s i c h durch 
gleichmäßigere Wasserführung auszeichnen. 
Das fließende, i n seiner Menge und damit Fließgeschwindigkeit s i c h 
ändernde Wasser kennzeichnet diesen Lebensraum und g i b t ihm eine 
hohe Instabilität. 

Ar t e n i n v e n t a r und I n d i v i d u e n d i c h t e dieses Lebensraums hängen jedoch 
auch von verschiedenen anderen Faktoren ab. 
Wasserkörper, Gewässerbett, Uferbereich und Umland b i l d e n e i n 
k o m p l i z i e r t e s Wirkungsgefüge. Hiervon abhängig i s t d i e örtliche 
Ausbildung und das Zusammenspiel von Flora und Fauna. 

Um einen Eindruck über den V e r l u s t natürlichen P o t e n t i a l s durch 
Bau- und fortwährende Pflege-Maßnahmen zu e r h a l t e n , s e i an dieser 
S t e l l e e i n kurzer E i n b l i c k i n d ie grundsätzlichen ökologischen 
Bedingungen k l e i n e r Fließgewässer gegeben. 
Diese lassen s i c h im wesentlichen auf Gräben übertragen. Gräben 
unterscheiden s i c h von natürlichen Fließgewässern vor allem durch 
i h r e geringe Dynamik. Auf Grund i h r e s geringen Gefälles weisen 
Gräben eine schwächere Durchmischung des Wassers auf. I n f o l g e 
i h r e r Lage i n m i t t e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h i n t e n s i v genutzter Bereiche 
i s t das Wasser der Gräben durch Düngereintrag sehr nährstoffreich. 
Wurden Gräben zur Entwässerung l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Flächen ange
l e g t , l e g t e man s i e o f t neben vorhandene Wege. 
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Wasserkörper und Gewässerbett 

Beim Horstbach und den Gräben dominiert das Gewässerbett a l s 
Lebensraum. Erst b e i größeren Wassertiefen w i r d das Wasser selbst 
a l s Lebensraum bedeutsam (Stör und Rantzau). 
Auf der rauhen Gewässersohle und im benetzten Uferbereich b e f i n d e t 
s i c h e i n Mosaik von Kleinbiotopen, die s i c h insbesondere durch i h r e 
u n t e r s c h i e d l i c h e Lage zur Strömung und zum L i c h t unterscheiden. Sie 
sin d der Siedlungsplatz für die auf eine f e s t e Unterlage 
angewiesenen Organismen. 
Das Art e n i n v e n t a r und die I n d i v i d u e n d i c h t e werden insbesondere 
bestimmt durch 

- d i e Eigenschaften der Substrate (z.B. Korngröße, Lagerungs
stabilität 

- die Fließgeschwindigkeit des Wassers 
- d ie L i c h t - u n d TemperaturSchwankungen 
- den Sauerstoffhaushalt 
- den Wasserchemismus (z.B. Kalk- und Nährstoffgehalt) 
- den E i n t r a g von organischer Substanz aus der Umgebung 
- die Belastung des Gewässers mit b i o l o g i s c h abbaubaren, 

trübenden, sedimentierenden oder toxischen Substanzen.30 

Substrate 

Feinkörnige Substrate, wie Schlamm oder Sand werden bevorzugt von 
K i e s e l - und Blaualgen, höheren Pflanzen, sowie von wenigen Arten 
bestimmter Würmer und Insektenlarven b e s i e d e l t . An grobkörnigen 
Substraten h a f t e n Algen, Wasserflechten und Moose. Auf und zwischen 
ihnen leben Schnecken, Würmer, Insektenlarven, Kleinkrebse und 
andere Organismen. 
Ständige Umlagerungen, wie s i e insbesondere i n treibendem Sand 
a u f t r e t e n , wirken b e s i e d l u n g s f e i n d l i c h . 
F r e i bewegliche Tiere h a l t e n s i c h bevorzugt an den l i c h t - bzw. 
strömungsabgewandten Seiten der Substrate auf. Deshalb s i n d d i e 
Hohlräume zwischen Steinen und d i e S t e i n u n t e r s e i t e n b i o l o g i s c h 
besonders a k t i v . Durch Moosrasen und Wasserpflanzenbestände w i r d 
d ie Oberfläche des Gewässers ganz e r h e b l i c h vergrößert und damit 
d i e Grundlage für eine hohe Bioaktivität geschaffen. 
Strömungsarme Räume b i e t e n n i c h t nur niederen Tieren Lebensraum, 
s i e dienen auch a l s Laichgebiete für Fische. 

3 0 v g l . dazu: LANDESAMT FÜR WASSER UND ABFALL NORDRHEIN -
WESTFALEN: Wasserwirtschaft i n Nordrhein-Westfalen. Fließgewässer. 
R i c h t l i n i e für naturnahen Ausbau und Unterhaltung. Düsseldorf 1981, 
3. Auf1. 
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Sedimentation 

Starke Sedimentation überdeckt die Stillwasserräume und v e r n i c h t e t 
das daran gebundene Leben. 
Zunehmende Sedimentation führt zur Verarmung eines Gewässers. 
Sedimentation f i n d e t zwar auch von Natur aus s t a t t , dort jedoch nur 
p a r t i e l l . 

Fließgeschwindigkeit 

Die Strömung i s t der bedeutsamste Fakor im Fließgewässer. Um i n 
einem fließenden Gewässer überleben zu können und n i c h t ständig 
abgetrieben zu werden, haben s i c h die Tiere durch besondere Bau
weisen ihrem Lebensraum angepaßt. Das Sauerstoff und Nährstoffe 
bringende Wasser strömt an ihnen v o r b e i ohne s i e wegzureißen. 

L i c h t und Temperatur 

Natürliche Fließgewässer werden von geschlossenen Ufergehölzsäumen 
b e g l e i t e t . Bei Gräben sind diese i.d.R. n i c h t vorhanden. ̂  
Die Ufergehölze beschatten das Gewässer und lassen nur einen ge
ringen Bewuchs an Blütenpflanzen und Moosen sowie e i n i g e fädige 
Grünalgen zu. 

Durch Beschattung w i r d d i e Wassertemperatur n i e d r i g gehalten. 
Fehlen Ufergenolze, s t e i g t d i e Wassertemperatur und damit auch die 
bi o l o g i s c h e Aktivität der Organismen, sowie i h r e Stoffumsatz. 
Für Tiere bedeutet erhöhter Stoffumsatz Streß, der zu Schädigungen 
des Individuums und der gesamten Population führen können. 

Sauerstoffhaushält 

Der Saue r s t o f f g e h a l t von Gewässern w i r d bestimmt durch den p h y s i 
ka l i s c h e n und den biogenen S a u e r s t o f f e i n t r a g . 

Der p h y s i k a l i s c h e S a u e r s t o f f e i n t r a g e r f o l g t aus der L u f t und i s t 
von der Größe der L u f t - Wasser-Grenzfläche, der E i n w i r k z e i t u.a. 
abhängig. 

Der bioqene S a u e r s t o f f e i n t r a q e r f o l g t am Tage durch A s s i m i l a t i o n 
von Wasserpflanzen. 

Der Sauerstoffverbrauch e r f o l g t durch Atmung von Tieren und 
Pflanzen, vor allem von Bakterien und anderen Mikroorganismen beim 
b i o l o g i s c h e n Abbau organischer Substanzen. 

Mit zunehmender Temperatur w i r d d i e Sauerstofflöslichkeit im Wasser 
herabgesetzt. 

I n s t a r k überdüngten, v e r k r a u t e t e n Gewässern kann d i e Sauerstoff
prod u k t i o n der Pflanzen am Tage zu erheblichen Übersättigungen 
führen. I n den Nachtstunden w i r d jedoch so v i e l Sauerstoff ver
braucht, daß sogar völliger Sauerstoffschwund e i n t r e t e n kann, wenn 
der Verbrauch an Sauerstoff durch a l l e Organismen im Gewässer 
stärker s t e i g t a l s die Produktion durch die Pflanzen. 
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WasserChemismus und Bioproduktion 

Neben der Strömung i s t der Wasserchemismus einer der bestimmendsten 
Faktoren für den Zustand eines Gewässers. 
Erhebliche Veränderungen erfährt der Chemismus eines Gewässers 
durch d i r e k t e und i n d i r e k t e Einträge von Abwasser-, Dünge- oder 
S p r i t z m i t t e l n . Im Bearbeitungsraum s p i e l e n vor allem Dünge- und 
S p r i t z m i t t e l eine R o l l e . Sie gelangen durch V e r d r i f t u n g (beim 
Ausbringen) oder durch Auswaschungen und d i r e k t oder i n d i r e k t 
anschließenden Transport über Dr a i n l e i t u n g e n i n die Gewässer. 
Ein erhöhtes Nährstoffdargebot begünstigt e i n i g e wenige Pflanzen, 
die dann massenweise a u f t r e t e n , wie Wasserschwaden, P f e i l k r a u t , 
Rohrkolben. Andere Pflanzen, die an e i n geringeres Nährstoffdar
gebot angepaßt sind, werden so verdrängt. 

S t r u k t u r der Umgebung und Vernetzung 

Die b i o l o g i s c h e W e r t i g k e i t eines Gewässers hängt n i c h t nur che
misch, sondern auch s t r u k t u r e l l von seiner Umgebung ab, s i e w i r d 
erhöht durch Vernetzungen mit anderen K l e i n s t r u k t u r e n , wie Knicks, 
Feldgehölzen, Wäldern oder auch ausgedehnten offenen Feuchtwiesen. 
Fließgewässer und Gräben b i e t e n v i e l e n Pflanzen- und T i e r a r t e n der 
Gebüsche und Hecken, der Hochstauden.- und Rud e r a l f l u r e n , der 
Wiesen und Weiden, der Schlammufer, der S t i l l - und auch der 
Fließgewässer zusätzlichen Lebensraum, so für Vögel, Amphibien und 
Insekten, d i e n i c h t oder nur temporär auf Wasser angewiesen sin d 
(Eiablage oder a l s temporärer Lebensraum). 

I n i n t e n s i v genutzten Landschaften s t e l l e n Gräben a l s Reste ehemals 
ausgedehnter aquatisch geprägter Lebensräume R e l i k t e für eine auf 
das Vorhandensein von Wasser e i n g e s t e l l t e Flora und Fauna dar. 

E i n g r i f f e des Menschen i n dieses Ökosystem und i h r e Auswirkungen 

Eingreifende Veränderungen i n das Ökosystem Fließgewässer und 
seiner Randbereiche fanden und fin d e n immer do r t s t a t t , wo der 
Mensch durch Ausbau oder Verrohrung das abwechslungsreiche Gefüge 
zerstört. 
Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und im § 12 Landschafts
pflegegesetz Grundzüge für Gewässerausbau und -Unterhaltung a l s 
Kon k r e t i s i e r u n g des § 2 Nr. 6 f e s t g e l e g t : 3 1 

Danach sind Gewässer vor Verunreinigungen zu schützen, i h r e na
türliche S e l b s t r e i n i g u n g s k r a f t i s t zu e r h a l t e n oder wiederherzu
s t e l l e n , nach Möglichkeit i s t e i n r e i n technischer Ausbau von 
Gewässern zu vermeiden und durch b i o l o g i s c h e Wasserbaumaßnahmen zu 
ersetzen. 
Gewässerverrohrungen, wie s i e i n der Vergangenheit zur einfacheren 

31 v g l . dazu: CARLSEN, C: Das neue Landschaftspflegegesetz i n : Die 
Gemeinde (1983)7, 182 
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Bearbeitung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h genutzten Flächen s t a t t f a n d e n , 
s i n d untersagt. 
Insbesondere wäre heute d i e Verrohrung des Horstbachs mit 
Zuschüttung des Talbereichs für den Sportplatzbau undenkbar! 

Gewässerausbauten haben vielmehr so zu e r f o l g e n , daß den natürli
chen Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren Entwicklungs
möglichkeiten gegeben werden; s e i es durch Stützung des vorhandenen 
Bestandes oder durch Neupflanzungen. 

Bedauerlicherweise s i n d d i e Fließgewässer heute n i c h t i n naturnahem 
Zustand vorhanden. 
I n Schleswig-Holstein sind i n den l e t z t e n hundert Jahren r d . 
25 % der k l e i n e n Fließgewässer durch Verrohrung a l s Lebensraum 
e n t f a l l e n . 3 2 Stark bedrängt sind d i e Fließgewässer aus 
ökologischer Sicht vor allem i n ackerbaulich i n t e n s i v genutzten 
Bereichen, wo s i e eine maschinelle Bodenbearbeitung stören. I n 
Oe l i x d o r f i s t so z.B. der Horstbach und sein südlicher Teil-Bach i n 
verschiedenen Bereichen v e r r o h r t worden. L a n g f r i s t i g e s 
E n t w i c k l u n g s z i e l i s t d i e Offenlegung der ehemals v e r r o h r t e n 
Gewässer. Im Bereich des heutigen Sportplatzes i s t d i e Verrohrung 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h v e r t r e t b a r nur schwer rückgängig zu machen. Im 
Dorfbereich b i e t e t s i c h jedoch die Möglichkeit im Bereich Diekdamm 
eine a l t e Verrohrung zu öffnen. 

Zerstörend auf das ökologische Gleichgewicht der Fließgewässer 
w i r k t s i c h zudem der E i n t r a g von Chemikalien, seien es Dünge- und 
S p r i t z m i t t e l oder sonstige Abwässer, aus. Kannte man vor zwanzig 
Jahren nur e i n i g e Dutzend Chemikalien, si n d es heute über 50 000, 
deren Auswirkungen s i c h ergänzen und gegenseitig verstärken. 

32 v g l . RINGLER, A.: Immer noch rauschen d i e Bäche i n : HAZ v. 
18.4.1987 
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Typischer technisch und weitgehend ausgebauter Graben 
im Bereich Wrieten/Holzwiese 

Im Bearbeitungsgebiet von Bedeutung s i n d vor allem d i e Einträge 
durch Dünge- und S p r i t z m i t t e l , da die Fließgewässer ausnahmslos 
i n m i t t e n i n t e n s i v genutzter l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Flächen l i e g e n . 
E n t w i c k l u n g s z i e l i s t es durch Schaffung von Pufferzonen den 
f o r t s c h r e i t e n d e n Chemikalieneintrag zu vermindern. 

Einen weiteren B e i t r a g zur Verschlechterung des ökologischen 
Gleichgewichts i n Fließgewässern s t e l l e n der i n der Vergangenheit 
durchgeführte normengerechte Ausbau- und die periodischen Pflege
maßnahmen dar, da i n d e r g e s t a l t ausgebauten Wasserabflußrinnen k e i n 
Leben möglich i s t . 
Durch veränderte Au s b a u r i c h t l i n i e n 3 3 , kann eine gewisse Ver
besserung e r r e i c h t werden, d i e a l l e r d i n g s n i c h t an die W e r t i g k e i t 
eines natürlich mäandrierenden Gewässers mit entsprechenden 
Randbereichen ( s t e i l e s Abtragsufer und flaches Ablagerungsufer) 

33 v g l . dazu MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 
DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (Hrsg.): Generalplan Binnengewässer 
i n Schleswig-Holstein -Gestaltung und Pflege-. K i e l 1978, 
dor t S. 69 
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h e r a n r e i c h t . 
Im "ökologischen Gewässerprofil" w i r d e i n S t e i l u f e r ( 1 : 1,5) an
gelegt und m i t Aupflanzen b e p f l a n z t ; nur das Flachufer (1:3) w i r d 
gemäht. Die Leben s s i t u a t i o n für Flora und schutzsuchende Fauna wird 
zwar verbessert, da im Bereich von nun vorhandenen Pflanzenwurzeln 
d i e Fließgeschwindigkeit gemindert w i r d und e i n Verweilen möglich 
w i r d . 
Einem natürlichen Gewässer g l e i c h w e r t i g kann s o l c h e i n "halb aus
gebautes" Gewässer jedoch n i c h t sein! 

E n t w i c k l u n g s z i e l für d i e Fließgewässer des Bearbeitungsraumes 
s o l l t e d i e möglichst naturnahe Gestaltung der Fließgewässer sein. 
Durch Verbesserungen des Grabenprofils, der Grabensohle, der 
Gewässerbepflanzung mit heimischen Augehölzen ( E r l e , Weide) mit 
s t e l l e n w e i s e r Pflege der Weiden a l s Kopfbäume sowie durch 
Nutzungsänderungen im Gewässerrandstreifen lassen s i c h d e u t l i c h e 
Verbesserungen erre i c h e n . 

Verbesserter, e i n s e i t i g ökologisch g e s t a l t e t e r P r o f i l a u f b a u . 
Naturnah i s t a l l e r d i n g s e i n z w e i s e i t i g e r naturnaher Bewuchs. 

Zustand 

I , 1 ; • , I ., I • I 
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4.4.1 Die Stör34 

Die Stör entwässert die großen Schleswig-Holsteinischen Sammel
sander von N o r t o r f , Neumünster, Bornhöved, Bad Bramstedt. I n einem 
1 km b r e i t e n ehemaligen Schmelzwassertal zwischen der b i s zum 72 m 
hohen Altmoräne b e i Itzehoe und der v i e l f l a c h e r e n größtenteils 
dünenüberwehten Münsterdorfer Geestinsel fließt die Stör i n die 
ebene waldlose Marsch hinein.35 Hier i s t d i e Stör e i n Tiedenge
wässer. A l l e sechs Stunden verändert der Fluß sein Gesicht. Bei 
Itzehoe kann der Tiedenhub noch 2 m betragen. 
Die Stör entwässert e i n Niederschlagsgebiet von Rund 170 000 ha. 
Die meisten i h r e r zahlreichen Quellbäche entspringen nahe am 
Westrand der Jungmoränen und sammeln s i c h auf dem goßen 
"Störsander" zwischen K i s d o r f - K a l t e n k i r c h e n und dem Aukrug. 

Bis Neumünster kann man vom Oberlauf sprechen, b i s Itzehoe vom 
M i t t e l l a u f und Unterhalb von Itzehoe b e f i n d e t s i c h der d e u t l i c h 
t i e d e b e e i n f l u s s t e Flußunterlauf. 

Der Bereich der Gemeinde O e l i x d o r f b e f i n d e t s i c h en der Grenze 
zwischen dem sandigen und dem schlammigen Substrat. Es fin d e n s i c h 
h i e r sowohl einzelne Arten des sandigen Substrats a l s auch Arten 
die eher zum Salzwasser h i n i n ihrem, Lebensspektrum o r i e n t i e r t . 
Insgesamt i s t der Raum artenarm. Der Bereich der Stör i s t a l s 
Fließgewässer schlecht anzusprechen, da die gängigen Be
wertungsverfahren für diesen t i e d e b e e i n f l u s s t e n Bereich n i c h t 
anwendbar sind.3 6 

S t r u k t u r v i e l f a l t : 
Weite Bereiche i n Höhe von O e l i x d o r f s i n d durch reines Schlammsand
oder Sandsubstrat mit Steinpackungen gekennzeichnet. Diese Bereiche 
s i n d wenig s t r u k t u r r e i c h . Im Tiedebereich und Unt e r l a u f der Flüsse 
i s t dies aber durchaus natürlich. Die S t r u k t u r v i e l f a l t w i r d z. Zt. 
durch angepflanzte Erlen an den Ufern erhöht. Dies kann b e i 
ausreichender Durchwurzelung der Böschung auch d i e S t r u k t u r v i e l f a l t 
im Gewässerbett erhöhen. 

34vgl. Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein (Hrsg): 
Topographischer A t l a s Schleswig-Holstein und Hamburg. 
Neumünster 197 9 

König: Die Binnengewässer Schleswig-Holsteins 
Neumümster 1973 

3 5Angeln i n Schleswig-Holstein. Sonderheft BLINKER 1992, 
dor t Seite 44 f f 

36Landesamt für Wasserhaushalt und Küsten (Hrsg.) 
Greuner-Pönike (Bearb.): Gewässergüteplanung Schleswig-Holstein 
(Entwurf) und mündliche M i t t e i l u n g . 
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Fließverhalten: 
Im Unterlauf bestimmt der Tiedecharakter der Stor das Fließver
h a l t e n . . 
Dieser r e i c h t von der Störmündung b i s nach Rensmg, r d . 50 km 
stromauf. Die Störmarsch l i e g t im Bereich von Oe l i x d o r f im Bereich 
der - 0.5 u.NN b i s +0.5 ü.NN Meter-Linie. 
Fauna: 

Der Tiedebereich der Stör konnte durch die Wirbellosen Proben n i c h t 
eingeschätzt werden. Die vorkommenden Arten (garmarus zaddachi und 
G. t i g r i n u s ) und P l a t t f i s c h e zeigen typische Tiedele-
bensgemeinschaften. 

H i n s i c h t l i c h der Wasserqualität hat das Landesamt für Wasserhaus
h a l t und Küsten 1978 f e s t g e s t e l l t , daß d ie Wasserqualität m Höhe 
des Klärwerkes Oe l i x d o r f b e i der Gewässergüteklasse 2 l i e g t . 3 7 
H i n s i c h t l i c h der Schwermetallbelastung hat das Landesamt für 
Wasserhaushalt und Küsten 1986 f e s t g e s t e l l t 3 8 : 

Massnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität beginnen s i n n v o l l e r 
Weise an der Quelle. Verbesserungen sin d aber auch durch 
verbesserte Standards b e i der E i n l e i t u n g von Abwässern er r e i c h b a r . 
Aus diesem Grund w i r d das Klärwerk O e l i x d o r f dem heutigen Stand der 
Technik laufend angepaßt ( z u l e t z t 1992). Es kann davon ausgegangen 
werden, daß d i e 1978 und 1986 e r m i t t e l t e n Werte gegenüber dem I s t -
Zustand höher l i e g e n . Die E i n l e i t u n g von Abwässern b l e i b t jedoch 
trotzdem g e n e r e l l für die Stör eine Belastung. 

Bezüglich i h r e r Erholungseignung w i r d für die Stör i n Höhe von 
Oe l i x d o r f i n den Empfehlungen für die Entwicklung des Wassersports 
i n Schleswig-Holstein - d i e Eingruppierung i n d ie Zone IV 
"Landschaftliche Ruhezone" vorgenommen. 

4.4.2 Die Rantzau 

Die Rantzau e n t s p r i n g t nördlich von S i l z e n , i h r e Mündung i n die 
Stör i s t z u g l e i c h d i e südlöstlichste Spitze des Gemeindegebietes 
von O e l i x d o r f . 
Nur e i n k l e i n e r T e i l des Unter l a u f s gehört mit seinem w e s t l i c h e n 
Ufer zum Gemeindegebiet von O e l i x d o r f . 

3 7Landesamt für Wasserhaushalt und Küsten: Untersuchen des 
Zustandes und der Benutzung der Stör von der Quelle b i s zur 
Mündung K i e l 1978. 

38Landesamt für Wasserhaushalt und Küsten Schleswig-Holstein: 
Schwermetalluntersuchung der Stör. Veröffentlichung Nr. D 8, 
K i e l 1986 

3 9 M i n i s t e r für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1986 
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Die Rantzau oder i s t i n der h i s t o r i s c h e n Karte aus dem 18. 
Jahrhundert a l s a l t e r mäandrierender Gewässerlauf ( A l t e Au) und 
neuer begradigter Gewässerlauf (Neue Au) d a r g e s t e l l t . Der heute im 
Gelände si c h t b a r e Gewässerlauf i s t der der Neuen Au oder auch 
Großen Au. 

Die Rantzau i s t i n Höhe von Oe l i x d o r f eingedeicht. 
Auf dem Gemeindegebiet von Oe l i x d o r f mündet der O e l i x d o r f e r Graben 
i n die Rantzau. Ihn umgeben die aus Artenschutzgesichtspunkten 
besonders interessanten Schachblumenwiesen. 

Weite T e i l e des Tals der Rantzau unterhalb von Oe l i x d o r f s i n d aus 
Naturschutzsicht i n t e r e s s a n t ( v g l . B i o t o p k a r t i e r u n g des Landesamts 
für Naturschutz). 

4.4.3 Der O e l i x d o r f e r Graben 

Der O e l i x d o r f e r Graben verläuft g r a d l i n i g entlang der K l i f f k a n t e . 
Er w i r d gespeist durch den Quellhang östlich des Klärwerks, durch 
den Quellbereich an der Orchideenwiese Unterstes Moor. 
Er mündet an der Burwisch i n d ie Rantzau. 
Der Graben i s t geprägt von der d i r e k t an den Grabenrand 
heranreichenden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzung, d i e weitgehend eine 
k r a u t i g e Grabenrandvegetation (Röhricht) v e r h i n d e r t . Zudem w i r d der 
Graben regelmäßig geräumt. 

Am Ostrand, i n Höhe der Burwisch wurde entlang des Grabenrandes vor 
ca. 3 0 Jahren eine Pappelreihe g e p f l a n z t . 

Der O e l i x d o r f e r Graben i s t nur über Koppelzufahrten und Koppeln zu 
erreichen und t r i t t im L a n d s c h a f t s b i l d p r a k t i s c h n i c h t i n 
Erscheinung. 

4.4.4 Der Horstbach 

Der Horstbach hat für die Gemeinde O e l i x d o r f besondere Qualität. 
Er e n t s p r i n g t d i r e k t an der Gemeindegrenze - a l l e r d i n g s auf 
Breitenburger Gebiet - und verläuft über seine ganze Länge durch 
die Gemeinde. 
Der Horstbach i s t eine w i c h t i g e , wenn auch im D o r f b i l d n i c h t 
s i c h t b a r e Grünzone und zugl e i c h e i n das Dorf durchziehender und die 
Verbindung mit der f r e i e n Natur h e r s t e l l e n d e r l i n e a r e r 
Biotopkomplex. 

Der nördliche Horstbach läßt s i c h entsprechend seinem Zustand und 
seinem P o t e n t i a l g l i e d e r n . Die Karte Horstbachtal enthält eine 
Bestandsbeschreibung und und Entwicklungsziele und f i n d e t s i c h b e i 
der Maßnahme M 21. 
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Zone 1 

Bornbusch (n i c h t Gemeindegebiet) 

Sehr q u e l l i g e r Bereich mit mit ergi e b i e g e r Quelle 
(Hangdruckwasser). Schon wenige Meter nach der Hauptquelle entsteht 
e i n d e u t l i c h e r Gewässerlauf.. Der Horstbach mäandriert f r e i i n 
zunächst t i e f e i n g e s c h n i t t e n e m Bachbett (Schlucht). I n dieser Zone 
c h a r a k t e r i s i e r e n erhebliche Höhenunterschiede zwischen Talsohle, 
Horst- und Chausseestraße von r d . 20 m das Hostbachtal. 
Die im Anschluß an die B ebauung liegenden Waldrandflächen werden 
von den Bewohnern der Horststraße zur "Entsorgung" i h r e r 
Gartenabfälle genutz. 
Der Waldbestand Bornbusch i s t e i n g l e i c h a l t r i g e r , e i n a r t i g e r 
Hochwald (Buchen) t e i l s ohne Kraut- und Strauchschicht. 

Da durch den Bornbusch Fußwege führen, hat dieser T e i l des 
Horstbaehtals, zusammen mit dem Wald besonders hohen Erholungswert. 

Die Oberflächenentwässerung der Chaussee, und e v t l . auch der 
Siedlung Kalbsberg e r f o l g e n h i e r beim Übergang i n Zone 2 i n den 
Horstbach, dadurch E i n t r a g von Straßenabrieb und Chemikalien 
(Ölrückstände). 

Zone 2 
Aufgelassene Fischteiche A l t e Försterei 

I n Höhe der a l t e n Försterei befinden s i c h d r e i s e i t 25 Jahren 
aufgelassene Hälterteiche, mit z.T. v e r f a l l e n e n Stauanlagen, 
t e i l w e i s e w i r d das Horstbachwasser jedoch noch geringfügig 
aufgestaut. 

Zone 3 

F i s c h t e i c h (Mohr) 

Dieser Teich hat eine i n t e n s i v e Hobby-Fischteichnutzung. Der 
Fis c h t e i c h r a n d i s t s t e i l ausgebildet und bewuchsfrei. 
Gegen Graureiher i s t der Teich überspannt. 
Östlich schließt s i c h eine feuchte Senke an, die h e i t e 
nährstoffangereichert i s t (Gartenabfälle, Teichauslauf) 
Unterdrückung der typischen Vegetation, so daß eine 
Brennesselhochstaudenflur den Aspekt b i l d e t . 
Nördlich angrenzend oberhalb der Talkante (Chausse 9 A) l i e g t e i n 
r e i z v o l l e r n i c h t wenig genutzter Obstgarten mit typischen 
O e l i x d o r f e r Obstgehölzen. 

Zone 4 

Grundstück Zemke (Horstrasse 28 A/Dieksdamm 2 

Hier i s t der Bachlauf j e t z t v e r r o h r t - o f f e n - v e r r o h r t . 
Das heute offene Stück war früher gärtnerisch g e s t a l t e t . 
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Die Eigentümer wollen den Bachlauf gern wieder öffnen 

Auf dem heutigen Gartengrundstück Zemke befand s i c h b i s nach dem 
Krieg e i n Teich (Anderscher Teich), der mit M a t e r i a l unbestimmter 
Herkunft (Bauschutt) vor ca. 25 Jahren zugeschüttet wurde. 

Zone 5 

Straßenquerung Diekdamm/Diekdamm Nr. 3 

Unter dem Diekdann verläuft der Horstbach v e r r o h r t . Zum Grundstück 
Diekdamm Nr. 3 war schon s e i t Menschengedenken eine Geländekante 
vorhanden. Die ursprüngliche Geländesituation läßt s i c h n i c h t mehr 
re k o n s t r u i e r e n . Verrohrung des Horstbachs fand h i e r vor ca. 15 
Jahren beim Bau des Hauses s t a t t . 

Früher s o l l es auf dem Grundstück Diekdamm Nr. 3 (e i n oder) zwei 
Fi s c h t e i c h e gegeben haben. 

Zone 6 

Fisc h t e i c h e Braatz und Kahl 

Der F i s c h t e i c h auf dem Grundstück Braatz (Chaussee 11) i s t der 
größere Teich. Der wurde vor ca 2 5 Jahren auf einer ehemaligen 
Abbaufläche angelegt und i s t t e i l s gärtnerisch, t e i l s naturnah 
eingefaßt. 
Der F i s c h t e i c h Kahl i s t vergleichsweise k l e i n . Er i s t der ältere 
Teich und e x i s t i e r t schon s e i t Menschengedenken. Er d i e n t ( e ) der 
Fischhälterung im Winter, da er wegen der Quellnähe schwer 
z u f r i e r t . 

Die Teich l i e g e n beide i n e n t f e r n t e r e n G a r t e n t e i l e n . 
Der Teich Braatz i s t bisher von n a t u r f e r n e r Vegetation gesäumt 
(Rhododendren, F i c h t e n ) , der Eigentümer i s t jedoch um mehr 
Naturnähe bemüht und beginnt mit standortgerechten Pflanzmaßnahmen 
(z.B.) Kopfweiden. 
Beide Teiche werden extensiv genutzt. 

Zone 7 

Er l e n b r u c h w a l d s t r e i f e n 

I n d i e Zone 6 übergehend b e f i n d e t s i c h e i n schmaler 
E r l e n b r u c h w a l d s t r e i f e n , ca 2.5 b i s 3,0m b r e i t . 
Der Talraum verengt s i c h h i e r zunächst auf wenige Meter und w e i t e t 
s i c h dann wieder auf. 

Auf dem d i r e k t angrenzenden Grünland (Wiese Woitarsky), Zone 8, 
weiden Pferde, d i e im Hostbach getränkt werden. 
Der Bachlauf i s t n i c h t ausgezäunt, der Zaun verläuft auf der 
südlichen Bachuferseite. 
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Auf dem Süduferstreifen:Müllablagerungen an der Hangkante. 

Von der Chaussee her zum Horstbach verläuft h i e r e i n a l t e r (ei: 
geduldeter) Fußsteig, der für die Kinder an der Chaussee als 
Abkürzung zur Schule d i e n t e . 

Zwischen Haus Nr. 36 und Nr. 34 war früher e i n Feuerlöschteich 
vorhanden, der 197 9 zugeschüttet wurde. 

Zone 8 

Hier i s t der Horstbach ohne Gehölzbewuchs, das Bachbett i s t mehr 
sein Tal e i n g e s c h n i t t e n . Der Bach w i r d h i e r t e i l s geräumt, wobei 
die Ufer senkrecht angeschnitten werden, t e i l s f i n d e t eine 
Gartennutzung bzw. Pferdebeweidung b i s i n das Gewässer h i n e i n 
s t a t t . Von ca, 1858 - 1935 wurde vom dem nörlichen Talrand Lehm 
abgegraben. Bis 19 65 d i e n t e die Koppel a l s Hausweide, seitdem a 
Pferdeweide. 
Bereichsweise i s t Hochstaudenflur (Brennessel) vorhanden. 

Zone 8 A 

Sumpfdotterblumenwiese (Looft'sehe Wiese) 

Dieser T a l t e i l w i r d e b e n f a l l s mit Pferden beweidet. 

Am nördlichen Talrand früher Lehm abgegraben worden. 

Auch der fe u c h t e i e W i e s e n t e i l , der mit Sumpfdotterblumen bestanden 
i s t , w i r d mit Pferden beweidet. Durch d i e Hufeinwirkungen und den 
Intensionsgrad geht der Sumpfdotterblumenbestand von Jahr zu Jahr 
zurück. 
Die Fläche h i n s i c h t l i c h i h r e r Schutzwürdigkeit § 8 (3) (Sonstige 
Feuchtgebiete). 

Hier, h i n t e r dem a l t e n Feuerwehrgerätehaus i s t eine der wenigen 
S t e l l e n i n der Gemeinde, wo der Horstbach im D o r f b i l d s i c h t b a r 
w i r d . Für das D o r f b i l d i s t dieser Bereich von besonderer Bedeutung, 
w e i l h i e r die ursprüngliche Schönheit und Eigenart der Landschaft 
im D o r f b i l d erkennbar w i r d . 

Zone 9 und Zone 10 

Verrohrung Schule, S p o r t p l a t z 

D i r e k t u n terhalb des a l t e n Feuerwehrgerätehauses i s t der Horstbach 
v e r r o h r t . Hier mündet der südliche Horstbach i n den Horstbach, 
v e r r o h r t unterqueren beide d i e Unterstrasse, das Schulgelände und 
- nach Aufschüttung zu Beginn der 80er Jahre - den S p o r t p l a t z . 
Unterhalb des Sportplatzes endet d i e Verrohrung. 
Die Verrohrung i s t aus he u t i g e r Sicht zu bedauern, s i e läßt s i c h 
jedoch n i c h t mehr rückgängig machen. 
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Zone 11 

Offener Bachlauf unterhalb des Sportplatzes 

Hier verläßt der Horstbach d i e Verrohrung. Es schließt s i c h e i n 
Übergangsbereich mit deutlichem Störungscharakter an. 
Feuchte Senken mit S c h i l f , Binsen und Brennessel l i e g e n im Bachtal. 
Mehrere k l e i n e Bäche/Gewässerarme fließen i n den Horstbach bzw. 
t e i l e n s i c h ab. S e i t l i c h l i e g e n Quellzonen. 

Zone 12 

Fes t p l a t z Gilde 

Bruchwaldzone mit Quellbereichen, die durch Hangdruckwasser 
gespeist werden. 
Hier verläuft der Horstbach unverbaut. Vom Unterstand der Gilde aus 
quert e i n Weg nach Norden den Talbereich. 
Erlenbruchwald umsäumt im Talbereich den Bach. 
Südlich, oberhalb der Talkante, beeinträchtigen Wochenendhäuser die 
Eigenart und Schönheit dieses Bachabschnittes. 

Zone 13 

Bruchwald zwischen Dellen und Schlange 

Hier i s t der Talb e r e i c h d e u t l i c h ausgeprägt mit einer Geländekante 
nach Süden und Norden, jedoch e r h e b l i c h weniger e i n g e s c h n i t t e n a l s 
i n Zone 1: die Geländekante v e r s p r i n g t nur um 1 Höhenmeter. Der 
Horstbach mäandriert f r e i und w i r d von Erlenbruchwald gesäumt 
(Schutz des § 11 Landschaftspflegegesetz). 
An der südlichen Geländekante Wochenendhausbesiedlung, wodurch 
Eigenart und Schönheit dieses T a l a b s c h n i t t s beeinträchtigt werden. 

Zone 14 

Ehemaliger F i s c h t e i c h b e r e i c h 

Die F i s c h t e i c h e s i n d schon s e i t Jahren n i c h t mehr genutzt, d i e 
e i n s t s t e i l e n Ränder bröckeln ab, die Teichanlagen v e r f a l l e n , die 
Teiche si n d verschlammt. 
Insgesamt e n t w i c k e l t s i c h h i e r e i n Bruchwald mit Erlen und Weiden. 
Es g i b t jedoch noch größere offene Bereiche. 
Diese s i n d c h a r a k t e r i s i e r t durch Binsen, S c h w e r l i l i e n und 
Sumpfdotterblumen. 

Zone 15 

Gemeindeeigene Grünlandfläche Holzwiese 

Diese Wiese kennzeichnet den Talb e r e i c h des U n t e r l a u f s , s i e i s t 
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b e i d s e i t s eingefaßt durch Waldbereiche, s i e w i r d s e i t ca. 1990 
n i c h t mehr w i r t s c h a f t l i c h genutzt. 
Zunächst wurde die Wiese von der Gemeinde gemäht, wobei das Mähgut 
l i e g e n gelassen wurde, so daß eine Störung der s i c h entwickelnden 
Feuchtwiesenvegetation t e i l w e i s e s i c h t b a r i s t . I n den l e t z e n Jahren 
hat d i e Landschaftspflege Kremper Heide die Wiese spät im Jahr 
gemäht; das Mähgut wurde e n t f e r n t , so daß zunehmend sowohl der 
Charakter eines i n t e n s i v genutzten Grünlands zurückgeht und 
typische V e r t r e t e r der artenreichen Feuchtwiesen h e r v o r t r e t e n . 
Die Talkante i s t bereichsweise q u e l l i g ; t e i l w e i s e größere Bestände 
von S c h w e r t l i l i e n und Sumpfdotterblumen. 

Zone 16 

Mündung des Horstbachs i n die Stör 

Unterhalb der Holzwiese fließen die im Klärwerk g e r e i n i g t e n 
Abwässer O e l i x d o r f s i n die Stör. 
Der Horstbach i s t h i e r k a n a l i s i e r t . 
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LANOSCHAFTSPLAN OELIXDORF 
Z O N E 2 

ALTE AUFGELASSENE F I S C H T E I C H E UNTERHALB DER 
EHEMALIGEN FÖRSTEREI. 
F A L L E N . 

ENTWICKLUNGSZIEL: 

: ' E I L i i E I S [ S ) W H D F R H I R S - E L L S N D 
F I S C H T E I C H E . DADURCH S L H A f F U « 
LAiCrfMüCi : C H(t r m >••; , ; i a r - [ 
OER u B E f w t S u * ; y * 3 G i : i . i k H - JB-q 
N D I E S E R S T E L L E JNO W r WIG( 

i SCHEU CHAUSSEE U M HORS1SIRASS 
I VERHINDERUNG WEHERER UN1HAG, 

MASSERN (ÖLRUCK5TÄN0E, A B R I E B ! ) 

Jt» HOfiS IBACH 

Z O N E 1 

BORNBUSCH (NICHT GEMEINDEGEBIET) . 
SEHR Q U E L L I G E R B E R E I C H H I T E R G I E B I G E R QUELLE 
(HANGORUCK). SCHOT WENIGE METER NACH DER HAUPT-
QUELLE ENTSTEHT E I N DEUTLICHER GEWÄSSERLAUF. 
HORSTEACH KÄANDRIERT F R E I IN T I E F E I N G E S C H N1T T E -
NEH BACLTBETT. ERHEBLICHE HÖHENUNTERSCHIEDE ZWI-
SCHEH TALSOHLE, HORST- UND CHAUSSEESTRASSE 
( C A . 20 H ) . IM HANG ABGRABUNGEN (ABENTEUER
S P I E L ) , D I E IH ANSCHLUSS AN DIE BEBAUUNG 
LIEGENDEN HA LORANO FLACHEN WERDEN VON DEN BEWOH
NERN DER HORST STRASSE ZUR "ENTSORGUNG" IHRER 
GARTEHABFÄLLE GENUTZT, 
WALDSESTAND: BUCHEHW1RTSCHAFTSWALD ( G L E I C H 
A L T R I G E R , E INARTIGER HOCHWALD, T E I L S OHNE KRAUT 
U M STRAUCHSCHICHT). 

ENTWICKLUNG; IEL: ENTSPRECHEND DEM ERHOLUNGSWERT 
O I E S E R WALD I N S E L [ M I T T E N VON BEBAUUNG: ENT
WICKLUNG ZUM MEHRSCHICHTIGEN OPTISCH ABWECHS
LUNGSREICHEN PLEHTERWALD; DADURCH Z U G L E I C H : 
SCHAFFUNG VON MÖGLICHKEITEN FÜR MEHR F A U N I S T I 
SCHE A R T E N V I E L F A L T . 
K E I N E WEITERE ABLAGERUNG VON GARTENABFÄLLEN 
AM WALDRAND. GERADE DER WALDRAND I S T ÖKOLOGISCH 
BESONDERS WERTTOLL UND ARTENREICH! 

Z O N E 3 

F I S C H T E I C H (HOHR) 
INTENSIVE HOBBY-FlSCHER-NUTZUNG. TEICHRANDBE
WUCHS F R E I . T E I C H ÜBERSPANNT (GRAUREIHER). 
ÖSTLICH ANSCHLIEßEND FEUCHTE SENKE, HEUTE MIT 
NÄHRSTOFFEN ANGEREICHERT (DÜNGUNG. TEICHAUS
L A U F ) . ZUM T E I L GEHÖLZHAUFEN IH DER SENKE DA
DURCH NÄHRSTOFFANRE 1CHERUNG UND UNTERDRÜCKUNG 
DER TYPISCHEN VEGETATION, SOOAfl E I N E 
BRENNESSELHOCHSTAUOENFLUR DEN ASPEKT B I L D E T . 
NÖRDLICH ANGRENZEND OBERHALB DER GELANDEKAHTE 
(CHAUSSEE 9A) REIZVOLLER EXTENSIV GENUTZTER 
OBSTGARTEN MIT TYPISCHEN OELIXDORFER OBSTGEHÜl-
ZEN. 

EHTW1CKLUH6SZIEL: 

NUTZUNGSÄNDERUNG. ZULASSUNG DER NAHRUNGSSUCHE 
DES GRAUREIHERS UND DAMIT FÖRDERUNG EINER S E L 
TENEN TIERART. DURCH ABFLACHEN DER UFERBÖSCHUN
GEN DES FI5CHTE1CHS UND ZULASSEN VON UFERBE
WUCHS SCHAFFUNG TON LEBEHSHÖGLICHKE1TEN FÜR 
LURCHE UND INSEKTEN. 
KEIHE WEITERE KOKPOSTIERUNG ANREICHERNDER GAR
TENABFÄLLE IN DIESEM BEREICH. ENTFERNUNG DER 
B E R E I T S EINGEBRACHTEN GARTENABFALLE. 

Z O N E 5: 

ENTH1CKLUN6SZ1EL: 

DA DAS EHEMALIGE TEICHGRUNUSTUCK HEUTE BEBAUT 
I S T , KÖNNEN D I E TEICHE NICHT WIEDERHERGESTELLT 
HERDEN. 
DURCH EIN E OFFENLEGUNG DES HORSTBACHS UND WIE
DERHERSTELLUNG DES DAMMCHARAKTERS DER STRASSE 
"OIEKSDAHH" KANN AN D I E S E R S T E L L E DER HORST
BACH H I T DEM ÜBER IHN FÜHRENDEN OAMM IM DORF
B I L D ERLEBBAR GEHACHT WERDEN. 

Z O N E 7 

DIREKT AH BACHBETT EIN SCHMALER ERLENBRUCHHALD-
S T R E I F E N , CA. 2,5 - 3.0 H B R E I T E . AUSGEPRÄGTER 
ERLEWSAUM. AUF DER DIREKT ANGRENZENDEN GRÜN
LAND WEIDEN PFERDE; D I E S E TRÄNKEN IM BACH. 
ZAUNVERLAUF IM BRUCHWALDBEREICH AUF DER KARL-
SCHEH SÜDLICHEN S E I T E : HÜ LLABLAGERUNG AN DER 
HANGKANTE. 

ENTWICKLUNGSZIEL: 

ERHALTUNG ( E V T L . DURCH SUKZESSION: ERWEITERUNG) 
DES BACHBEGLEIFEHDEN ERLENSAUMES, E X T E H S I V I E -
RUNG DER BEWEIDUNG. BEWEIDUNG HIT LEICHTEREN 
TIERENARTEN (TRITTBELASTUNG D I E S E S EMPFINDLI
CHEN BEREICHES MINDERN) H I T UMFASSENDEREM 
NAHRUHGS 5R E KTRUH. 

Z O N E 9 
Z O N E 1 1 

NÄHRSTOFFANGEREICHERTE SENKE MIT S C H I L F , 
BRENNESSEL. BINSEN. HEHRERE GEWASSERARHf, T E I L S 
AUS S E I T L I C H E N QUELLEN G E 5 P E I S T . GESCHÄDIGTER 
BEREICH. E I N G R I F F E (BAUHABNÄHME SPORTPLATZ) 
DEUTLICH ERKENNBAR. 

Z O N E 4 

GRUNDSTOCK HORSTRASSE ZB A/DlEKSDAMM 2 (ZEMKE) 
BACHLAUF J E T Z T : VERROHRT - OFFEN - VERROHRT. 
HEUTE OFFENES STÜCK EHEHALS GÄRTNERISCH G E S T A L 
TET UFER BRÖCKELT AB. 
ANTRAG DER GRUNDE I G EN TÜHER AUF WIEDERERÖFFNUNG 
DES GEWÄSSER. 

ENTWICKLUN6SZ I E L ; 
Ö F F n L E Ü H G DER VERROHRTEN BACHSTÜCKE UNTER 
VERHINDERUNG VON SCHADSTOFFEINTRAG AUS DEM E H E 
MALIGEN AUFSCHÜTTUNGSHATERIAL, DADURCH SCHAF
FUNG VON LEBENSRAUH FÜR T I E R E UNO PFLANZEN. 
VOR WIEDERERÖFFNUNG PRÜFUNG DER AUFSCHÜTTUNG 
AUF ZUSAMMENSETZUNG. GANZ ODER WENIGSTENS 
WEITRÄUMIGES ABFAHREN UNO ABOECKEN DER BÖ
SCHUNGSKANTE. 

Z O N E 6 

TEICHZONE, 2 T E I C H E : 
EIGENTÜMER BRAATZ (GROBER TEICH) UNO K 
(K L E I N E R T E I C H ) . 

ENTWICKLUNGSZIEL: 

ERHALTUNG D I E S E R TEICHE UND WEITERE NATURNAHE 
ENTWICKLUNG. FÖRDERUNG DER TYP ISCHEH VEGETATION 
E I N E S BACHTALS (ERLEN, HEIDEN, AUCH KULTURFOR
MEN WIE KOPFWEIDEN) UND ENTFERNUNG OER IM TAL
B E R E I C H VORHANDENEN STAHDORTUNTYPISCHEN VEGETA
TION (RHODODENDREN, NADELBÄUME) SOWIE DER 
DIESEM BEREICH NÄHRSTOFFANREICHERNDEN GARTENAB
FÄLLE. 

Z O N E 8 A 

FEUCHTER BEREICH MIT SUMPFDOTTERBLUMEN, HEUTE 
VON PFERDEN B E N E I D E T , SO DAB DER SUMPFDOTTER
BLUME NBFSIAND VON J * - H Z J JAhR /L.RJCKGEH" 
( I 8 ABS. 1 L P F L G ) . T t k W E I S E EI-FHALIGE ABGRA
BUNGEN. „ , , „ 
HINTER OLM FEUERWFhR-AuS I S i EINE OER « N I G E N 
STELLEN IN OER GEHEINDE. wO DER HDRSTBACHVER-
lAUF IM DORFBILD SICHTBAR »IRC. 

I H T W I U U N G S Z m 

EXTENSIVE PFLEGE OES FEUCH1 
TEH OURCH MAHD/BEWEIDUNG). 
ERLEBBARKACHEN DES HORS7BACHBEREICHE5 FÜR D I E 
OELIXDORFER DURCH HERANFÜHREN AR DEN TALBE-
R E I C H . 

Z O N E 8 

HORSTBACH OHNE GEHÖLZBEWUCHS, STARK EINGE
SCHNITTENES BACHBETT, T E I L S GERÄUMT UND UFER
SENKRECHT ABGESTOCHEN. GARTEN UNO PFERDEBEWEI-
DUNG B I S INS UFER, T E I L S HOCHSTAUDENSAUM. 

EHTW1CKLUHGSZ1EL: 

EXTENSIVIERUNG DES UFERRANDSTREIFENS. FÖRDERUNG 
DER NATÜRLICHEN SUKZESSION. ERGÄNZUNG DES 
HORSTBACHS DURCH E I N E NATURNAHE TEICHFLÄCHE. 

Z O N E 1 0 

VERROHRUNGSZONE - ä n r 

VERROHRUNG FÜR DEM BAU DES SPORTPLATZES ZU BE
GINN OER 80ER JAHRE. ABHOLZUMG VON WALDFLÄCHEi 
D I E S E I S T J E T Z T TLW. OHHE WALDRAND. 1990 WUR
DEN DURCH E I N E BAUHABHAHHE DES SPORTVEREINS 
E I N WEITERES WALDSTÜCK GESCHÄDIGT. 
AUCH HIER HANDORUCKWASSER. SPORTPLATZ OFT ZU 
HAB. NICHT REGEHERIERBARER LANOSCHAFTSSCHADEN. 

ENTWICKLUNGSZIEL: 

KEINE WEITEREN BAUHASSNAHMEN IN DEN WALD HIN
E I N . IM ZUGE DER WEITEREN WALD ENTWICKLUNG 
SCHAFFUNG E I N E S WALDRAHOES. IM HINBLICK AUF D I E 
ATTRAKTIVITÄT DES WALDES FÜR SPAZIERGANGER: 
ENTWICKLUNG DER NOCH EINARTIGEH UND - S C H I C H T I -
GEH HALDBEREICHE IN PLENTERWALDBEREICHE; OAHIT 
ZUGLEICH SCHAFFUNG VON VI E L F A L T I G E R E N LEBENS-
HDGL1CHKEITEN FÜR T I E R E . 
SCHAFFUNG EINER WEGEVERB1N0UNG AH WALDRAND IN 
RICHTUNG HÜGELGRAB. . 

Z O N E 1 3 

ERLENBRUCHWALDZONE 
VON SÜDEN UND NORDEN DURCH GELÄNDEKANTEN MAR
KIE R T . TALBEREICH DEUTLICH AUSGEPRÄGT. HÖHENUN
TERSCHIEDE JEDOCH NICHT SO STARK, WIE IN 
ZONE I . D I E E I G E N T L I C H E GELÄNDEKANTE VER
SPRINGT UM NUR CA. I M. OER HORSTBACH HON
ORIERT F R E I . AN DER SÜDLICHEN GELÄNDEKANTE 
WOCHENENDHAUSBESIEDLUNG, TAL BEREICH: <i 11 
LPFL G . 

ENTWICKLUNGSZIEL: 

KEINE E I N G R I F F E DES MENSCHEN I» DEN BRUCHBE-
REICH; WEITERHIN ZULASSEN DER NATÜRLICHEN VEGE
TAT IOMSSUKZESS ION. 

Z O N E 1 4 

EHEMALIGER F I S C H T E I C H B E R E I C H 
F I S C H T E I C H E OFFEN GELASSEN, RÄNDER BRÖCKELN AB 
UND VERFALLEN. INSGESAMT ENTWICKELT S I C H HIER 
E I N BRUCHWALD, HEUTE HIT ERLEN UND WEIDEN, J E 
DOCH NOCH V I E L E OFFEHE BEREICHE. BESIEDLUNG U. 
A. DURCH BINSEN, SCHWERTLILIEN UND SUMPFDOTTER
BLUMEN. AM GRUND DER EHEMALIGEN F I S C H T E I C H E 
HEUTE SUMPFIGE ZONEN. 

ENTWICKLUNGSZIEL: 

MÖGLICH 51N0 ZWEI ENTWICKLUNGSZIELE: 
E I N E R S E I T S KAHN DIESER BEREICH DURCH PFLEGE 
WEITERHIN OFFEN GEHALTEN WERDEN. WODURCH D I E 
O.A. BLÜTENPFLANZEN GEFÖRDERT WERDEN. ANDERER
S E I T S KAHN D I E S E R BEREICH DER NATÜRLICHEN SUK
ZESSION ÜBERLASSEN WERDEN, SO DAB AUCH HIER 
E I N BRUCHWA LDBEREIC H ENTSTEHEN WIRD. 

Z O N E 1 2 

BRUCHWALDZONE MIT QUELL8EREICHEH (HANGDRUCK). 
OBERHALB DER TALSOHLE ERLENBRUCHWALD, SÜDLICHER 
BEREICH OBERHALB DER GELÄNDEKANTE WOCHENENDHÄU-

FNTWICKLUWGZIEL: 

ERHALTUNG DES BRUCHWALDE5, FÖRDERUNG DER PLEN
TERWALDWIRT SCHAFT . 
ERSATZ OER MASSIVEN, DAS LAHDSCHAFTSBILD ERHEB
L I C H STÖRENDEN EINFRIEDIGUNGEN OURCH Z.B. 
HECKEN HIT STAHOORTGEHÄflEN GEHÖLZEN. 

Z O N E 1 5 

GEMEINDEEIGENE GRGNLANOFLÄCHE AH HORSTBACH, 
B E I D S E I T S EINGEFAßT DURCH WALDBEREICHE, VOR CA. 
3 JAHREN OFFEN G E L A S S E H , VOR 2 JAHREN VON DER 
GEMEINDE GEMÄHT, ABER DAS MÄHGUT WURDE L I E G E N 
GELASSEN, SO DAB E I N E NÄHRSTOFFANREICHERUNG 
T E I L W E I S E SICHTBAR 1ST. 
IN TALBEREICHEN Q U E L L I G . TE1L5 FEUCHTOEREICHS-
VEGETATIOH MIT SCHWERTLIL IEN, 5IMPFDOTTERBLÜHEN 

ENTWICKLUNG S H E 

OFFENHALTEN DER FLÄCHE DURCH EINMAL JÄHRLICHE 
SPÄTE KÄHD UNTER ENTFERNUNG DES KÄHGUTES ODER 
ALTERNATIV EXTENSIVE BEWEIDUNG H I T Z.B. LAND
SCHAFT SSCHAFEH ODER REINRASSIGEN 
GALLOWAYS/HIGHLANDS. 

Z O N E 1 6 

DES HORSTBACHE5 IN DEN B E R E I C H OER 
KLÄRANLAGE. H IER WERDEN D I E GEKLÄRTEN ABWÄSSER 
DER GEMEINDE OELIXDORF E I N G E L E I T E T UND IM B E 
R E I C H 16 KANALISIERT IN D I E STÖR E I N G E L E I T E T . 

LANDSCHAFTSPLAN 
OELIXDORF 
HORSTBACHTAL 
0RIGMALMASSTA8 

1:2 ooo 
p u u e 

Dipl In;. 

KIEL 

mm 



Stehende Gewässer 

I n S c h l e s w i g - H o l s t e i n beträgt der Flächenanteil der stehenden 
Gewässer, der Seen, an der Gesamtfläche des Landes rund 25.000 ha, 
das e n t s p r i c h t etwa 1,6 % der Festlandsfläche.40 Es überwiegen d i e 
großen Seen m i t über 50 ha, d i e 80 % der Gesamtseenfläche 
ausmachen. 
Von besonderer ökologischer Bedeutung s i n d aber auch d i e k l e i n e n 
Teiche, Tümpel und Wehlen41. Tümpel und Wehlen s i n d l a b i l e 
Lebensräume. Sie u n t e r l i e g e n einem natürlichen Alterungsprozeß und 
v e r l a n d e n auch ohne m i t t e l b a r e s oder u n m i t t e l b a r e s H i n z u t u n des 
Menschen. 

Solche Kleingewässer gehören zu den a r t e n - und i n d i v i d u e n r e i c h s t e n 
B e s t a n d t e i l e n u n s e r e r L a n d s c h a f t . B e i s p i e l s w e i s e können etwa 40 
L i b e l l e n a r t e n i h r e L a r v e n s t a d i u m i n s o l c h e n Gewässern d u r c h l a u f e n . 
N i c h t n ur über 2000 I n s e k t e n a r t e n s i n d an das Vorhandensein von 
Süßwasser gebunden, auch Schnecken, Muscheln, Würmer und 
K l e i n k r e b s e l e b e n h i e r und b i e t e n Vögeln und Säugetieren e i n e 
Nahrungsgrundlage. 
Tümpel und Wehlen b i l d e n den Lebensraum für Amphibien und Lurche, 
und s i n d für d i e s e f a s t durchweg b e s t a n d s b e d r o h t e n T i e r a r t e n e x i -
s t e n z i e l l notwendig, s e i es zur E i a b l a g e oder a l s ständiger Le
bensraum . 
Auch d i e an das Vorkommen d i e s e r , i h r e r Nahrungsgrundlage gebundene 
T i e r a r t e n , wie Störche, Reiher oder auch R i n g e l n a t t e r n 
wurden i n den l e t z t e n 30 Jahren immer s e l t e n e r . 

40 Der W a l d a n t e i l hingegen beträgt 9 %! 

41 Seen v e r s t e h t man ausgedehnte Wasserflächen, d i e e i n e größere 
T i e f e a u fweisen, sodaß s i c h e i n e t y p i s c h e " S p r u n g s c h i c h t " , d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e Wassertemperaturen und damit Lebensbereiche im 
Wasserkörper a u s b i l d e t . Seen haben Flachwasser- und t i e f e Zonen. 
Teiche führen e b e n f a l l s ständig Wasser, s i n d j e d o c h f l a c h e r , so daß 
s i c h k e i n e ausgeprägten T e m p e r a t u r u n t e r s c h i e d e im Wasserkörper 
b i l d e n können. N a t u r b e l a s s e n e Teiche haben e i n e ausgeprägte 
Flachwasserzone m i t e i n e r Röhrichtzone. 
F i s c h t e i c h e s i n d ständig wasserführende Teiche, d i e der Erzeugung 
von F i s c h e n d i e n e n . Die G e s t a l t u n g der Uferböschungen r i c h t e t s i c h 
n i c h t nach ökologischen E r f o r d e r n i s s e n , sondern nach dem P r i n z i p 
des g e r i n g s t e n U n t e r h a l t u n g s a u f w a n d e s ; e i n Bewuchs der U f e r 
e r s c h w e r t das A b f i s c h e n und i s t daher unerwünscht. Die F l o r a und 
Fauna w i r d bestimmt d u r c h den e i n g e b r a c h t e n F i s c h b e s a t z , der d u r c h 
Zufüttern (Folge für das Gewässer: s t a r k e r Nährstoffeintrag) 
möglichst hoch g e h a l t e n w i r d . F i s c h t e i c h e dürfen regelmäßig 
abgelassen werden. I h r ökologischer Wert i s t daher g e r i n g . 
Tümpel oder Wehlen b i l d e n s i c h z.B. i n Senken, s i e führen nur 
z e i t w e i s e Wasser, z.B. nach stärkeren Niederschlägen oder nach 
Tauwetter, manche t r o c k n e n im Sommer aus. Diese Z e i t r e i c h t aber 
aus, um z.B. I n s e k t e n d i e E i a b l a g e zu ermöglichen. Sie s i n d daher 
w i e n a t u r n a h e Teiche von hoher ökologischer Bedeutung. 

71 



H i l f e für d i e s e " a t t r a k t i v e n " T i e r a r t e n b e d i n g t n i c h t i n e r s t e r 
L i n i e T i e r s c h u t z , sondern v i e l m e h r e i n e n Schutz und d i e b e r e i 
chernde E n t w i c k l u n g des notwendigen Lebensraums. 

Die Entstehung der k l e i n e n Teiche und Tümpel kann natürlich b e d i n g t 
s e i n , d.h. dur c h e i s z e i t l i c h e E i n w i r k u n g e n , oder anthropogenen 
Ursprungs s e i n . 
Im Planungsgebiet f i n d e n s i c h b e i d e A r t e n von Kleingewässern, wobei 
den durch A u f s t a u von Q u e l l e n entstandenen Kleingewässern Flächen-
und zahlenmäßig der höhste A n t e i l zukommt. 

Entgegen den l a n d e s w e i t i n der Vergangenheit und Gegenward zu 
beobachtenden Tendenzen, s o l c h e Kleingewässer, zumal wenn s i e 
i n m i t t e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Nutzfläche l i e g e n , zu b e s e i t i g e n , 
h a t s i c h der Flächenanteil der Kleingewässer im Planungsraum i n den 
l e t z t e n h u n d e r t Jahren n i c h t w e s e n t l i c h verändert. 
Trotzdem i s t der Bestand und der Wert der Kleingewässer b e d r o h t ! 

A l s folgenschwere E i n g r i f f e , d i e l e t z t e n d l i c h zur V e r n i c h t u n g 
d i e s e r Kleingewässer führen, s i n d zu nennen: 

1. Das Zuschütten von Teichen und Tümpeln 
Dies i s t d u r c h das L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z u n t e r s a g t . 

2. Der E i n t r a g von Müll und d i e damit entstandene mechanische 
und chemische B e l a s t u n g , d i e b e i d e e i n e V e r l e t z u n g s - und 
V e r g i f t u u g s g e f a h r für f r e i l e b e n d e T i e r e bedeuten und z u g l e i c h 
e i n e V e r n i c h t u n g des t y p i s c h e n Lebensmosaiks und damit der 
Lebensgrundlagen für d i e auf d i e s e n Lebensraum geprägten 
T i e r e bedeuten. 
Diesem Problem kann h i e r n ur k u r z f r i s t i g d u r c h A u f z e i g e n von 
Müllablagerungen ansatzweise begegnet werden. Die 
" L a n d s c h a f t s p f l e g e Kremper Heide" h a t im W i n t e r 1991/92 an 
bekannten S t e l l e n i n der La n d s c h a f t den Müll abgesammelt. 
Besonders am S i e d l u n g s r a n d " h i n t e r dem Gartenzaun" und an 
S t e l l e n , d i e m i t dem Auto g u t zu e r r e i c h e n s i n d , aber 
v e r b o r g e n l i e g e n ( B u r w i s c h ) , w i r d auch i n Z u k u n f t m i t Müll-
und G a r t e n a b f a l l a b l a g e r u n g e n zu rechnen s e i n . 
L a n g f r i s t i g l i e g e n Lösungsmöglichkeiten nur im pädagogischen 
B e r e i c h . 

3. Durch e i n e n Mangel an P u f f e r z o n e n s i n d f a s t a l l e 
Kleingewässer im Planungsraum d u r c h s t a r k e n Nährstoffeintrag 
i n f o l g e von Düngeeinwirkungen aus den benachbarten und 
umgebenen l a n d w i r t s c h a f t l i c h i n t e n s i v s t g e n u t z t e n B e r e i c h e n 
gekennzeichnet. 
I n f o l g e e i n e r Überproduktion der P f l a n z e n h a t s i c h e i n e F a u l 
schlammschicht g e b i l d e t , d i e a l l e s atmende Leben unterdrückt. 
H i e r h i l f t e i n e e i n m a l i g e Sanierung des Gewässers nur 
vorübergehend. W i c h t i g i s t für e i n e n a c h h a l t i g e Wirkung der 
durchgeführten Maßnahmen d i e Schaffung von P u f f e r b e r e i c h e n . 

4. Liegen d i e Kleingewässer i n m i t t e n von Weiden, werden s i e 
i.d.R. a l s Viehtränken b e n u t z t (z.B. nörlicher O r t s r a n d ) . 
Durch den u n g e h i n d e r t e n Z u t r i t t der W e i d e t i e r e i s t d i e 
gesamte U f e r r a n d v e g e t a t i o n v e r n i c h t e t worden, Neuaufwuchs 



kann n i c h t s t a t t f i n d e n . 

Auszäunung und Sc h a f f u n g von ( t e i l w e i s e n ) P u f f e r z o n e n s i n d 
Gewässererhaltende Maßnahmen. 

5. E i n i g e der vorhandenen Kleingewässer werden a l s F i s c h t e i c h e 
g e n u t z t . Diese Teiche zeichnen s i c h d u r c h s t e i l p r o f i l i e r t e 
Gewässerränder aus, d i e t y p i s c h e n T e i c h t i e r e n , wie z.B. 
Fröschen e i n e "Benutzung" unmöglich machen. Die 
Gewässerränder werden wenigstens t e i l w e i s e k u r z g e h a l t e n . 
Durch Fütterung des F i s c h b e s a t z e s kommt es zu e i n e r 
Verschlammung der Tei c h e . 
H i n s i c h t l i c h i h r e s A r t e n spektrums zeichnen s i c h F i s c h t e i c h e 
d u r c h e i n e n hohen A n t e i l k u l i n a r i s c h i n t e r e s s a n t e r F i s c h e , 
wie K a r p f e n oder Hecht aus, d i e dur c h Konkurrenzdruck oder 
a l s R aubfische zur V e r n i c h t u n g anderen Lebens b e i t r a g e n . 
Diese F i s c h e werden e i n g e b r a c h t und jährlich a b g e f i s c h t . 
E n t w i c k l u n g s z i e l i s t e i n e naturnähere G e s t a l t u n g der Teiche 
ohne s t a r k e n F i s c h b e s a t z ( v o r a l l e m am Horstbach und seinem 
südlichen Nebenarm). 
Gerade b e i F i s c h t e i c h e n i s t d i e Ei n b i n d u n g der Teiche i n d i e 
La n d s c h a f t u n z u r e i c h e n d . 

6. An e i n i g e n Teichen (südlicher Horstbach/ Auerhahn) werden 
j a g d l i c h e I n t e r e s s e n d u r c h E i n b r i n g e n von Entenkörben 
v e r f o l g t . Durch Anfütterung der_ Enten e n t s t e h t e i n 
zusätzlicher Nährstoffeintrag und damit e i n e B e l a s t u n g für 
und e i n r e c h t l i c h e r E i n g r i f f i n das Kleingewässer. 
Stocke n t e n bedürfen aus der S i c h t des N a t u r s c h u t z e s k e i n e r 
besonderen H i l f e , da s i e n i c h t im Bestand b e d r o h t s i n d und 
i h r e Vermehrung daher nur im j a g d l i c h e n I n t e r e s s e l i e g t . 

4.6 F e u c h t g e b i e t e 

Im B e a r b e i t u n g s g e b i e t s i n d früher ausgedehnte F e u c h t g e b i e t e v o r 
handen gewesen und i n den l e t z t e n e i n h u n d e r t Jahren d u r c h M e l i o 
rationsmaßnahmen b e s e i t i g t worden. Solche Flächen fanden s i c h v o r 
a l l e m e n t l a n g von Stör, Rantzau, Horstbach und Im Moor. Heute 
wiesen d i e s e Flächen i n f o l g e i n t e n s i v e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r 
Nutzung k e i n e Biotopqualität mehr a u f . 
H i e r könnte d u r c h b i o t o p g e s t a l t e n d e Maßnahmen e i n e Verbesserung er
r e i c h t werden, um e i n e höhere ökologische W e r t i g k e i t zu e r r e i c h e n . 

W i c h t i g s t e Maßnahme wäre h i e r b e i e i n e Wiedervernässung dur c h 
Zurückhalten des Wassers auf der Fläche/Anstau. H i e r b e i kann n i c h t 
n ur e i n e i s o l i e r t e Fläche b e t r a c h t e t werden. Maßnahmen auf e i n e r 
Fläche haben Auswirkungen auf Nachbarflächen. 

73 



4.7 Heiden, Trockenrasen, Moore 

Heide 

U n t e r Besenheiden v e r s t e h t man i . a . baumlose Zwergstrauchbestände 
auf armen Sandböden. Sie e n t s t a n d e n m e i s t d u r c h anthropogene E i n 
flüsse wie d i e bekannte Lüneburger Heide. 
Sie s i n d a l s Übergangstadien i n der V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g zum Wald 
anzusehen. 
Aus diesem Grund kommen s i e i n O e l i x d o r f nur i n kleinflächigen 
Beständen v o r (IM MOOR), wo s i e i n D e g e n e r a t i o n s s t a d i e n der 
Mo o r e n t w i c k l u n g a u f t r e t e n . 

C a l l u n a v u l g a r i s (gemeine Besenheide) i s t e i n e t i e f w u r z e l n d e , 
l i c h t k e i m e n d e P i o n i e r p f l a n z e . Sie s t e l l t g e r i n g e Ansprüche an i h r e n 
S t a n d o r t . Zur A u s b i l d u n g von Cal l u n a - H e i d e n kommt es b e i uns i . a. 
nur auf sehr sauren, zur Rohhumsbildung neigenden, d u r c h 
S t r e u n u t z u n g v e r a r m t e n Böden v o r a l l e m i n und an (ehemaligen) 
Moorflächen oder auf e n t k a l k t e n , nährstoffarmen Flugsanddünen. 
Natürliche, s t a b i l e Calluna-Bestände g i b t es i n M i t t e l e u r o p a nur an 
der Küste; so f i n d e n s i c h ausgedehnte Bestände an der dänischen 
Westküste. I n S c h l e s w i g - H o l s t e i n kommen natürliche Calluna-Heiden 
nur auf S y l t v o r . 

Anthropogen entstandene Heidebestände können nur dur c h Maßnahmen 
e r h a l t e n werden, d i e i n i h r e r Wirkung der h i s t o r i s c h e n Heidebau
e r n w i r t s c h a f t entsprechen.42 
I n der H e i d e b a u e r n w i r t s c h a f t wurde d i e Heide durch Nutzungen wie 
Beweidung, H e i d e h i e b , P l a g g e n w i r t s c h a f t e r h a l t e n , s i e t r i e b immer 
von u n t e n j u n g aus. 

Das abgeschlagene H e i d e k r a u t wurde v o r a l l e m a l s E i n s t r e u verwandt. 

Man u n t e r s c h e i d e t v i e r E n t w i c k l u n g s s t a d i e n der Ca l l u n a - H e i d e : 

1. INITIALPHASE ( P i o n i e r p h a s e ) , d i e dur c h Algen, Moose, F l e c h t e n 
und k l e i n e Heidesträucher gekennzeichnet i s t . 

2. I n der AUFBAUPHASE nach ca. 6 - 1 2 Jahren nimmt d i e Heidebe 
deckung s t a r k zu, C a l l u n a h a t e i n e n Deckungsgrad von rund 
90 %. B e g l e i t e n d e A r t e n und damit d i e A r t e n v i e l f a l t gehen 
zurück. Wegen der f a s t geschlossenen Heidedecke kommen nur 
noch 2 % des a u f t r e f f e n d e n L i c h t s auf den Boden. 

3. I n der OPTIMALPHASE nach etwa 12-28 Jahren h a t d i e Heide nur 
noch e i n e n Deckungsgrad von 75 %. B e g l e i t a r t e n s t e i g e n i n 
A r t e n z a h l und Biomasse an. J e t z t s t e i g t auch d i e 
Lichtintensität am Boden auf ca. 20 %. 

42 vg. ELLENBERG, H.: V e g e t a t i o n M i t t e l e u r o p a s m i t den Alpen aus 
ökologischer S i c h t . S t u t t g a r t 1986, 4. A u f l . , d o r t S: 665/675 
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4. I n der DEGENERATIONSPHASE hat d i e Heide e i n A l t e r von 16 - 29 
Jahren e r r e i c h t und hat nur noch e i n e n Deckungsgrad von ca. 
40 %. Die H e i d e v e g e t a t i o n läßt j e t z t etwa 60 % des L i c h t e s 
d urch. 

Um e i n s t a b i l e s C a l l u n a - S t a d i u m zu e r h a l t e n , müßte man den 
Zustand der Optimalphase über s e i n e natürliche Dauer hi n a u s 
e r h a l t e n . Pflegemaßnahmen s i n d a l s o e r f o r d e r l i c h . 

Von den ehemals im B e a r b e i t u n g s g e b i e t vorhandenen k l e i n s t -
flächigen Heideflächen an Moorrändern s i n d nur noch R e l i k t e 
v o r h a n d e n . ( B e r e i c h Im MOOR und ALTE HEIDE). Im Boden s i n d j e d o c h 
gewiß noch Heidesamen vorhanden. Diese zeichnen s i c h durch 
besonders lange Keimfähigkeit aus, so daß b e i B e s e i t i g u n g 
k o n k u r r i e r e n d e r Pflanzenbestände d i e Heide E n t w i c k l u n g s -
möglichkeiten h a t . E r f o r d e r l i c h i s t a l l e r d i n g s , w i l l man auf lange 
S i c h t e i n e n s o l c h e n Heidebestand e r h a l t e n , daß Pflegemaßnahmen 
durchgeführt werden (Mahd, Beweidung, oberflächliches Abschieben). 
Eine größere Heidefläche kann im Bearbeitungsraum daher n i c h t 
e r h a l t e n und g e p f l e g t werden; vorhandene kleinflächige Vorkommen 
s i n d a l s Übergänge i n der V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g anzusehen. 

Trockenrasen 

Trockenrasen s i n d gehölzfreie b i s gehölzarme, g r a s - und k r a u t r e i c h e 
P f l e n z e n f o r m a t i o n e n auf t r o c k e n e n , m e i s t sonnigen S t a n d o r t e n . 
Wichtes Merkmal d i e s e r S t a n d o r t e i s t der z e i t w e i l i g e Wassermangel 
dur c h häufige Austrocknung des Oberbodens und e i n e mehr oder 
weniger ausgeprägte Nährstoffarmut oder E i n s e i t i g k e i t i n der 
Nährstoffersorgung. 

S t a n d o r t e m i t d i e s e n E i g e n s c h a f t e n können i n S c h l e s w i g - H o l s e i n 
insbesondere s e i n : Binnendünen, Küstendünen, Strandwälle, 
Sandaufschüttungen und -aufSpülungen, Erosionshänge an 
Fließgewässern, Böschungen von Sand- und Kiesgruben sowie Straßen, 
Dämmen aufgelässenen Sandäckern, Wegränder, Bahndämme und 
Übergangszonen zwischen v e r s c h i e d e n e n Nutzungen. 
Die Mehrzahl d er Trockenrasen v e r d a n k t i h r e Entstehung und 
E x i s t e n z ebenso wie d i e Heiden der Tätigkeit des Menschen. Zu i h r e r 
E r h a l t u n g i s t i.d.R. ebenso wie b e i Heiden P f l e g e notwendig. 
Verschiedene T r o c k e n r a s e n p f l a n z e n können s i c h s c h n e l l auf offenem 
Neuland (z.B. nach Abbau) a u s b r e i t e n . Dauerhafe Trockenrasen s i n d 
s e l t e n (z.B. an Erosionshängen). 

I n O e l i x d o r f kommen Trockenrasen auf Abbauflächen v o r . D o r t t r e t e n 
s i e kleinflächig auf und nur a l s Übergangsstadium v o r e i n e r 
B e s i e d l u n g d u r c h Gehölze (Abbau nördlich Großen Teich,Abbau 
Gretenkamp und sehr kleinflächig auf den ve r s c h i e d e n e n Abbauflächen 
der K l i f f k a n t e ) . Diese Trockenrasen s i n d Bestände, d i e nur m i t 
P f l e g e e r h a l t e n und e n t w i c k e l t werden können. 
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Moore 

Landesweit und so auch i n O e l i x d o r f s i n d heute nur noch Bruch
stücke d i e s e s e i n s t m a l s w e i t v e r b r e i t e t e n Lebensraums e r h a l t e n . Dies 
s i n d h i e r d e g e n e r i e r t e Niedermoorflächen im B e r e i c h IM MOOR und das 
HARMOOR. Damit e i n h e r geht e i n enormer V e r l u s t an Lebensraum für 
d i e m o o r t y p i s c h e P f l a n z e n - und T i e r w e l t ; aus diesem Grunde s i n d 
z a h l r e i c h e A r t e n des Lebensraums "Moor" auf der Roten L i s t e der be
sta n d s b e d r o h t e n P f l a n z e n - und T i e r a r t e n w i e d e r z u f i n d e n . P f l a n z e n -
und T i e r e s i n d auf i h r e Lebensumwelt s p e z i a l i s i e r t , s i e f i n d e n i n 
keinem anderen Lebensraum auskömmliche Lebensbedingungen bzw. s i n d 
der Konkurrenz anderer A r t e n n i c h t gewachsen. 

Von den ehemals i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n vorhandenen ausgedehnten 
Moorflächen von r d . 200 000 ha, das s i n d r d . 13 % der Landesfläche, 
wurden i n den l e t z t e n 90 Jahren mehr a l s 3/4 der Moorflächen 
k u l t i v i e r t oder zur Torfgewinnung abgebaut. Zuvor h a t t e nur d i e 
Torfgewinnung für den Eigenbedarf zu einem Abbau von Moorfläche 
geführt, der aber wegen der g e r i n g e n räumlichen Ausdehnung dem 
Ökosystem "Moor" k e i n e n umfassenden Schaden zugefügt h a t . 
I n den l e t z t e n 3 00 Jahren wurden Moorflächen auf v e r s c h i e d e n e Weise 
für den Menschen n u t z b a r gemacht. 
Eine l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung wurde zunächst möglich a l s Folge-
(holländische F e h n k u l t u r ) oder B e g l e i t k u l t u r ( M o o r b r a n d k u l t u r ) der 
Torfgewinnung. 
Eine K u l t i v i e _ a n g von Mooren und deren l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung 
s e t z t e i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n später e i n , a l s d i e der Heiden, w e i l 
i n den Mooren wegen der s c h l e c h t e n Zugänglichkeit a l l g e m e i n u n k l a r e 
Besitzverhältnisse h e r r s c h t e n . Der Ausbau der V o r f l u t e r e r f o l g t e , 
z u g l e i c h m i t der Anwendung neuer E r k e n n t n i s s e des Landbaus. 

E i n B l i c k a uf d i e preußische Landesaufnahme von 1878 z e i g t , daß 
d i e s auch für d i e Moore des O e l i x d o r f e r Gemeindegebietes g i l t . 
E ine großräumige Veränderung durch K u l t i v i e r u n g oder Abbau f a n d 
e r s t i n den l e t z t e n h u n d e r t Jahren s t a t t . 
Feuchte b i s f r i s c h e nährstoffarme, saure Böden e r s c h w e r t e n lange 
Z e i t d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung. E r s t m i t veränderten Methoden 
der Bodenbearbeitung, großflächigen Meliorationsmaßnahmen und 
steigendem Verbrauch an Kunstdünger wurden d i e s e Flächen w i r t 
s c h a f t l i c h n u t z b a r . 

"Moore s i n d v e g e t a t i o n s b e d e c k t e Lagerstätten von T o r f e n , d. h. von 
mineralarmen Humusansammlungen, d i e zumindest während i h r e r 
E n tstehung wasserdurchtränkt waren und aus Mangel an S a u e r s t o f f 
n i c h t stärker z e r s e t z t werden konnten".43 

Die Fauna der Moore i s t r e l a t i v a r tenarm, es f e h l e n A r t e n m i t 
z a r t e r Haut, wie Lurche, F i s c h e , oder m i t Kalkpanzern, wie 
W e i c h t i e r e . Es g i b t T i e r e , d i e s i c h auf den Lebensraum Moor und 
s e i n e t y p i s c h e n Randbereiche s p e z i a l i s i e r t haben, wie d i e Kreuz-

4 3 v g l . dazu E l l e n b e r g , H.: Die V e g e t a t i o n M i t t e l e u r o p a s m i t den 
Alpen i n ökologischer S i c h t . 
S t u t t g a r t 1986, 4. A u f l . ; d o r t S. 421 
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o t t e r (Randbereiche), das B i r k h u h n , L i b e l l e n u.a.. 

Ents c h e i d e n d für d i e Hochmoorbildung i s t d i e große Nährstoffarmut 
des d i e Moose durchtränkenden Wassers sowie der n i e d r i g e ph-Wert, 
den d i e Torfmoose durch Ionenaustausch bewirken. Da d i e s für 
andere P f l a n z e n ungünstig i s t , können d i e lichtbedürften Torfmoose 
f a s t k o n k u r r e n z l o s wachsen. Sie werden a l s o weder vom Scha t t e n w u r f 
der Blätter von Bäumen und k r a u t a r t i g e n P f l a n z e n oder deren Laub 
bedeckt, noch von r a s c h e r wachsenden Moosen b e s c h a t t e t . 4 4 

Eine Nährstoffzufuhr e r f o l g t über d i e Niederschläge, aber auch aus 
der L u f t ( e i w e i s h a l t i g e Blütenpollen, Stäube). Bei a u s r e i c h e n d e r 
Wasserversorgung benötigen d i e moorbildenden Sphagnen zum Wachstum 
verhältnismäßig wenige Nährstoffe, d i e s i c h k a p i l l a r i n den 
wachsenden Köpfchen k o n z e n t r i e r e n , da d i e s e am stärksten der 
Verdunstung a u s g e s e t z t s i n d . 

W i c h t i g i s t e i n gemäßigt humides Klima, d.h. ausreichende 
Versorgung m i t Niederschlägen und g e r i n g e Verdunstung. Zu hohe 
Niederschläge können das Wachstum der Sphagnen (vor a l l e m der 
hochmoorbildenden Bultmoose) v e r h i n d e r n , da d i e s e k e i n e Überflutung 
v e r t r a g e n . 

Torfmoose wachsen unentwegt w e i t e r , ältere T e i l e s t e r b e n i n f o l g e 
L u f t - und L i c h t m a n g e l s ab und werden zu einem schwammartigen was
s e r h a l t e n d e n Körper zusammengedrückt'. 

Man kann zur Kennzeichnung der V e g e t a t i o n p r i n z i p i e l l zwischen der 
V e g e t a t i o n der Schienken und der Bülte u n t e r s c h e i d e n . 
Die Schienken (Cuspidata-Gruppe), Lebermoose, schmalblättriges 
W o l l g r a s und weißes S c h n a b e l r i e d (Rhynochospra a l b a ) . An den 
Schienkenrändern können Carex A r t e n vorkommen (-limosa, - c a n e n s i s ) , 
d i e K l e i n s e g g e n s u m p f - G e s e l l s c h a f t e n aufbauen. 

Von den Schienken u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e V e g e t a t i o n der Bülten 
schon vom Aspekt her. 
Au s r e i c h e n d bewässerte Hochmoorbulte s i n d geprägt d u r c h rötlich 
gefärbte Bleichmoose (Sphagnum medium, Sphagnum rubelum, Sph. 
p a p i l l o s u m u. a.) sowie andere A r t e n des Sphagnia f u s c i s , wie 
Drosera r o t u n d i f o l i a (Sonnentau), Oxycocuus p a l u s t r i s (Moosbeere), 
Andromeda p o l i f o l i a (Rosmarienheide), E r i c a t e t r a l i x 
( G l o c k e n h e i d e ) , C a l l u n a v u l g a r i s ( H e i d e k r a u t ) , Eriophorum vaginatum 
( W o l l g r a s ) u . a. 

Es l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e V e g e t a t i o n s b e r e i c h e f e s t s t e l l e n : 
Trockene Bülten, wassergefüllte Schienken und Kolke, t r o c k e n e r e 
Randgehänge und vernäßte Zonen am Rande des Hochmoores. 

Eine Entwässerung der Moore für e i n e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung 
b e w i r k t e i n S t a g n i e r e n im Wachstum des Moores. Durch den 
Wasserentzug s t e l l e n d i e Sphagnen i h r Wachstum e i n bzw. s t e r b e n ab. 

44 v g l . ELLENBERG, H.: a.a.O. 1978. 2. A u f l a g e , d o r t S. 440 
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Es t r e t e n b e i Hochmooren F o l g e g e s e l l s c h a f t e n a u f ; d i e s e r A b l a u f 
g i l t im P r i n z i p auch für Niedermoore: 

1. b e i schwacher Entwässerung auf MoorheideStadium 
- E r i c a - S t a d i u m m i t Sphagnen 
- E r i c a - S t a d i u m ohne Sphagnen 

2. b e i stärkerer Entwässerung das P f e i f e n g r a s - H e i d e - S t a d i u m 

3. b e i s t a r k e r Entwässerung das Hei d e s t a d i u m 

4. am Ende der d e g r a d i e r t e n V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g s t e h t e i n 
artenarmes Birkenhochstamm-Stadium - b e r e i c h s w e i s e m i t Heide i 
dem s i c h zusehends auch d i e Eiche a n s i e d e l t . 

UnbtrOhrlt, Hoihmoar Hoorhe idt sUdium rfeifengrjs-Heidetli<l''um " l rK«n!inr-h*i ».»M mil um 
H'°T f 1 rbnvn | nn mit n^lrl^) 

(von Nilvr bsumhf ) 

Bull 

Sthlrnkt 

et Im 

nt'fhf rnf wSi\rrt, 

nc<h wsthtind W$thltvm fingrihtlt 

( ~»(d»-u. «iktr/;»..'̂  (für Weide ru\roi**<<) 

ilirkir enlwintrl, lu lltrk rn/wintrt. 

Q u e l l e : nach E l l e n b e r g 

Das bewegte R e l i e f aus Bülten und Schienken m i t s e i n e r vielfältigen 
V e g e t a t i o n w i r d d u r c h e i n e Entwässerung n i v e l l i e r t ( v g l . Abb. 
" Z u s t a n d s s t u f e n e i n e s Hochmoores"). 

Zunächst s t e r b e n d i e Schlenken-Sphagnen ab, da s i e nur l i c h t e Rasen 
b i l d e n und daher der t r o c k e n e n L u f t l e i c h t e n Z u t r i t t gewähren. Sie 
t r a n s p i r i e r e n v e r g l e i c h s w e i s e s t a r k und s i n d daher auf ausreichende 
Feuchte angewiesen. Am längsten h a l t e n s i c h d i e Bult-Sphagnen, da 
s i e das Regenwasser stauen und im H a l b s c h a t t e n von Zwergsträuchern 
l e b e n können, und damit n i c h t u n m i t t e l b a r d er Sonnenstrahlung 
a u s g e s e t z t s i n d . 4 5 

Kommen a l s Fol g e der Entwässerung P f l a n z e n , w i e M o l i n a oder auch 
Gehölzanflug a u f , d i e d i e Moose b e s c h a t t e n oder i h n e n zusätzlich zu 
dem ohnehin v e r m i n d e r t e n Wasserdargebot noch größere Wassermengen 

45 ELLENBERG, H: a.a.O., S. 459 
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e n t z i e h e n (wie d i e B i r k e ) , so s t e r b e n d i e lichtbedürftigen Sphagnen 
auf j e d e n F a l l ab, auch wenn s o n s t i g e Bedingungen, wie Klima, 
saures M i l i e u u. a. verändert f o r t b e s t e h e n . An S t e l l e n m i t 
schwankenden Grundwasserständen b i l d e n s i c h Bestände m i t M o l i n i a -
B u l t e n heraus. M o l i n i a s i e d e l t s i c h zunächst i n abgeschlossenen 
f l a c h e n D e l l e n an und b i l d e t s c h o p f i g e Säulen, d i e b e i T r o c k e n h e i t 
das Wasser d o c h t a r t i g aufsaugen, b e i Nässe j e d o c h i h r e Knospen über 
Wasser zu h a l t e n vermögen. 

Im P f e i f e n g r a s - H e i d e - S t a d i u m e i n e s entwässerten Moores z e i g t s i c h 
e i n e e i n d e u t i g e E n t w i c k l u n g auf e i n e Vegetationszusammensetzung m i t 
A r t e n , d i e längerdauernde Austrocknung v e r t r a g e n können, wie 
M o l i n a , Zwergsträucher oder auch B i r k e und Eiche. 

Eine Entwässerung b e w i r k t e i n e Verminderung der V e g e t a t i o n s v i e l f a l t 
e i n es Hochmoores und e i n e e i n s e i t i g e Begünstigung T r o c k e n h e i t 
v e r t r a g e n d e r P f l a n z e n . 

Auf entwässerten Flächen kommt es zu e i n e r s t a r k e n Sackung des 
Moorkörpers. H i e r s t e l l t s i c h über ku r z oder l a n g e i n e dem B i r k e n -
Wald ähnliche V e g e t a t i o n e i n (Moorbirkenwald) m i t einem hohen 
A n t e i l an B e t u l a pubescens und Quercus r o b u r und b e g l e i t e n d 
F r a n g u l a a l n u s und Sorbus a u c u p a r i a . 

Haarmoor und Im Moor s i n d a l s d e g e n e r i e r t e Niedermoore 
anzusprechen. 
I n der Vergangenheit h a t man immer w i e d e r v e r s u c h t aus den 
w i r t s c h a f t l i c h r e l a t i v w e r t l o s e n Moorflächen d u r c h A u f f o r s t u n g m i t 
F i c h t e n Gewinn zu e r w i r t s c h a f t e n (z.B. Im Moor). 
Die i s t i . d. R. j e d o c h n i c h t geglückt. Die F i c h t e n , d i e zumeist 
a u f g e f o r s t e t wurden, s i n d n i c h t sehr wuchsig. Der Schaden, der aber 
der N a t u r zugefügt wurde, übersteigt b e i weitem den 
w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzen: F i c h t e n p f l a n z u n g e n l a s s e n nach k u r z e r Z e i t 
k e i n L i c h t mehr auf den Boden f a l l e n , dadurch w i r d d i e w e r t v o l l e 
M o o r v e g e t a t i o n abtötend b e s c h a t t e t . 

Zusammenfassend läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e bei d e n noch 
vorhandnen M o o r r e s t e s t a r k beeinträchtigt s i n d . R e g e n e r i e r e n l a s s e n 
s i c h b e i d e Moorbereiche n i c h t mehr, Maßnahmen können j e d o c h den 
ökologischen Wert der Flächen d e u t l i c h v e r b e s s e r n ( v g l . M 4 
und M 1 5 ) . 
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Saumbiotope4 6 

Säume s i n d Acker-, Straßen-, Weg- und Grabenränder s i e s i n d 
w i c h t i g e Lebensräume für z a h l r e i c h e heimische T i e r - und 
P f l a n z e n a r t e n . 
Dies wurde auch vom Gesetzgeber e r k a n n t und im § 24 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z (zu § 26 Bundesnaturschutzgesetz) w i r d 
bestimmt, daß "... d i e Bodendecke auf Wiesen, F e l d r a i n e n , n i c h t 
b e w i r t s c h a f t e t e n Flächen oder an Wegrändern ... n i c h t abgebrannt 
oder so b e h a n d e l t werden ( d a r f ) , daß d i e P f l a n z e n - und T i e r w e l t 
n a c h h a l t i g beeinträchtigt w i r d . " 

Ökologische Bedeutung der Sau m g e s e l l s c h a f t e n 

1. Sie b i e t e n Nahrung, so etwa N e k t a r - insbesondere 
Übergangstracht- für Bienen und S c h m e t t e r l i n g e und Samen für 
Vögel. 

2. Sie s t e l l e n Rückzugsgebiete dar, i n denen v i e l e T i e r a r t e n 
b e i Störungen d u r c h d i e B e w i r t s c h a f t u n g der angrenzenden 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzflächen Schutz suchen 
(Kleinsäuger, Heuschrecken). 

3. Sie werden a l s Wohn- und Nistplätze von R e p t i l i e n , Vögeln, 
Säugetieren, Spinnen g e n u t z t . 

4. Sie die n e n a l s Deckung v o r B e u t e g r e i f e r n . 

5. Die Hohlräume t r o c k e n e r Halme und S t e n g e l werden a l s 
Überwinterungsplätze von Käfern, Wanzen, Raupen oder Puppen 
g e n u t z t . 

6. Sie können a l s sogenannte S t a r t b i o t o p e dienen, von denen 
aus P f l a n z e n und T i e r e s t i l l g e l e g t e Flächen, w i e 
b e i s p i e l s w e i s e neu entstandene Brachen w i e d e r b e s i e d e l n 

46 v g l . dazu: HEYDEMANN, B.: B i o l o g i s c h e r A t l a s S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
Neumünster 1980, d o r t S. 164 f f 

M i n i s t e r für Ernährung, L a n d w i r t s c h a f t und F o r s t e n des Landes 
Nordrhein-Westphalen: Schützt d i e Straßen-und Wegränder. M e r k b l a t t . 

B a y r i s c h e s S t a a t s m i n i s t e r i u m für L a n d e s e n t w i c k l u n g und 
Umwelt f r a g e n : Lebensraum Acker- und Wegrain. M e r k b l a t t 1989 

AID: Drs. 1261/1992 
Wegränder g e s t a l t e n und p f l e g e n 

B e l l e r , J . : Säume und Versäumnisse 
i n : B a u e r n b l a t t (1985) 1 

de r s . : D i e Wiese am Wegrand 
ebd.: (1986) 5 
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können 

7. Eine Reihe von A r t e n , d i e von i n t e n s i v g e n u t z t e n Wiesen und 
Äckern verdrängt wurden, haben h i e r Ersatzlebnsräume und 
o f t l e t z t e Rückzugsgebiete gefunden. 
An den Wegrändern haben s i c h o f t s p e z i e l l e P f l a n z e n 
g e s e l l s c h a f t e n e n t w i c k e l t oder e r h a l t e n , d i e i h r e n Ursprung 
i n den angrenzenden, später o f t völlig veränderten, i n t e n s i v 
e w i r t s c h a f t e t e n Flächen h a t t e n . B e i genauem Hinsehen kann 
an noch d i e Artenzusammensetzung b e s t i m m t e r Wiesentypen, 
h e m a l i g e r Wälder oder e i n e s längst umgewandelten 
i l d k r a u t r e i c h e n Ackers erkennen. 

8. Acker- und Wegränder s i n d S t a n d o r t e z a h l r e i c h e r Gewürz-, 
A r z n e i - und Heilkräuter. Sie beherbergen e i n u n e r s e t z l i c h e s 
A r t e n r e s e r v o i r an W i l d p f l a n z e n , von denen w i c h t i g e 
K u l t u r p f l a n z e n abstammen. 

9. Acker- und Wegränder an l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n 
Flächen unterstützen d i e b i o l o g i s c h e Schädlingsbekämpfung. 
Sie b i e t e n Lebensraum für v i e l e "Nützlinge", d i e von h i e r 
aus "Schädlingen" i n benachbarten Kulturflächen n a c h s t e l l e n . 

10. Für angrenzende Lebensräume s t e l l e n Acker- und Wegräune 
w i c h t i g e P u f f e r z o n e n d a r . 

Noch nach dem K r i e g e v e r l i e h e n Acker-, S t r a s s e n - , Weg- und 
Grabenränder m i t i h r e r b u n t e n und l a n d s c h a f t s t y p i s c h e n V e g e t a t i o n 
Dörfern und i h r e r Gemarkung e i n e besondere E i g e n a r t . 
Sie s i n d im D o r f d u r c h Bemühungen um "Ordnung und S a u b e r k e i t " 
p f l e g e l e i c h t e n P f l a s t e r - oder Asphaltflächen gewichen, Knicksäume 
werden b e a c k e r t , beweidet, oder d u r c h Übersandung (z.B. 
Gretenkampsweg) b e s e i t i g t . Im Dorf g i b t es kaum noch o f f e n e 
Wegränder. S i e zu e r f a s s e n und zu w e r t e n i s t e i n e 
D e t a i l u n t e r s u c h u n g , d i e im Rahmen des L a n d s c h a f t s p l a n s (Maßstab 
1 : 5000) n i c h t d a r s t e l l b a r i s t , e i n e nähere B e t r a c h t u n g j e d o c h 
l o h n t . Soweit möglich, wurde d i e Vermehrung o f f e n e r , n i c h t 
v e r s i e g e l t e r Flächen, so auch der Saumbiotope im Rahmen der 
D o r f e r n e u e r u n g berücksichtigt. 

In schonend gepflegten Straßenrändern leben Im überpflegten Bankett findet man weniger 
viele (53) Arten in ausgewogenem Verhältnis. Arten (27), von denen 1-2 stark vorherrschen. 
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Blütenreicher Wegrand e n t l a n g der Chaussee, der mehrfach gemäht 
w i r d . H i e r k u r z v o r der e r s t e n Mahd. Eine e i n m a l i g e Mahd spät im 
Jahr fördert d i e Blütentragenden P f l a n z e n und b i e t e t Lebensraum für 
I n s e k t e n (z.B. S c h m e t t e r l i n g e ) 

Überdeckung der k r a u t r e i c h e n Säume m i t Sand v e r h i n d e r t den w e i t e r e n 
Krautwuchs und i s t aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und 
L a n d s c h a f t s p f l e g e n i c h t s i n n v o l l 
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Lebensraum Dorf 

K l e i n r a u m i g verzahnen s i c h i n den dörflichen Siedlungen47 v e r 
s c h i e d e n a r t i g s t e Lebensräume für w i l d l e b e n d e P f l a n z e n und T i e r e , 
z. B. Wohnhäuser, Ställe, Scheunen, Geräteschuppen, Gärten, M i s t 
haufen, b e f e s t i g t e und u n b e f e s t i g t e Hofflächen, Dorfanger, hofnahe 
Wiesen und Weiden, Gänse- und Hühnerhagen, Obstwiesen, Wege, 
Wegränder, Bachläufe, stehende Gewässer, F i s c h t e i c h e . 

Zwischen d i e s e n Kleinlebensräumen h e r r s c h t e i n " P e n d e l b e t r i e b " . So 
wandern T i e r e etwa vom Komposthaufen im W i n t e r i n d i e Viehställe 
oder T i e r e der Straßenränder i n d i e Scheunen. 

Eine Beziehung b e s t e h t auch zwischen S i e d l u n g und f r e i e r Land
s c h a f t : Dorfbrüter, w i e z. B. Mauer- und Mehlschwalben, S t e i n k a u t z , 
Rotschwanz, S c h l e i e r e u l e oder Mauersegler d r i n g e n auf der Suche 
nach Nahrung oder N i s t m a t e r i a l w e i t i n s Umland v o r . 
Umgekehrt e r g a t t e r n H a b i c h t , Sperber oder Fuchs dann und wann auch 
im Dorf e i n Huhn oder e i n e n S i n g v o g e l . 
Fledermäuse haben bekanntermaßen übers Jahr gesehen vielfältige 
Biotopansprüche, d i e t e i l s i n der o f f e n e n L a n d s c h a f t , t e i l s im Dorf 
b e f r i e d i g t werden. So benötigen s i e f r o s t s i c h e r e W i n t e r q u a r t i e r e , 
z. B. auf den Dachböden der Scheunen, Sommerruheplätze i n hoh l e n 
Bäumen und r u h i g e Wochenstuben. 
Naturnahe K l e i n b i o t o p e , w i e Böschungen, Hohlwege, v e r f a l l e n d e 
M auerreste oder Bachgehölze und i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n v o r a l l e m d i e 
Knicks v e r b i n d e n t r a d i t i o n e l l Dörfer m i t der s i e umgebenden 
K u l t u r l a n d s c h a f t . 

Darüber hi n a u s b e s i t z e n Dörfer aber e i n e ganz eigene L a n d s c h a f t . 
Denn P f l a s t e r m a t s r i a l i e n , schütterer Bewuchs, Windschutz und Ab
l e i t u n g der Oberflächenwässer i n Kanäle und Regenrinnen s c h a f f e n 
Wärme und T r o c k e n i n s e l n . Überschüttung m i t F r e m d m a t e r i a l i e n , Be
f a h r e n , B e t r e t e n , ständiges Umräumen und Umbauen erzeugen immer 
neue P i o n i e r s t a n d o r t e und h a l t e n durchsetzungsschwachen A r t e n d i e 
Konkurrenz vom L e i b e . 
I n der Umgebung der M i s t h a u f e n , aber auch e n t l a n g der Hundelaufwege 
bestehen günstige Lebensmöglichkeiten für S t i c k s t o f f - und 

4 7 v g l . dazu R i n g l e r : Gefährdete L a n d s c h a f t . 
Lebensräume auf der r o t e n L i s t e . 
München 1987, d o r t S e i t e 168 f f . 

L a n d e s a n s t a l t für Ökologie, L a n d s c h a f t s e n t w i c k l u n g und 
F o r s t p l a n u n g N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : N a t u r s c h u t z p r a k t i s c h . 
Merkblätter zu B i o t o p - und A r t e n s c h u t z . 
Nr. 13: Garten a l s Lebensraum, 1982 
Nr. 58: H i l f s p r o g r a m m für dörfliche R u d e r a l f l u r e n , 1984 
Nr. 73: H i l f s p r o g r a m m für Mauerpflanzen, 1987 

D i e r k i n g - W e s t p h a l , U.: I n den Dörfern wohnen n i c h t n ur Menschen 
i n : B a u e r n b l a t t (1988) 37 
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p h o s p h a t l i e b e n d e R u d e r a l v e g e t a t i o n . 
Auch M i s t h a u f e n s i n d Kleinökosysteme: 
Von i h r e r b a k t e r i e l l e n Zersetzungswärme, Durchfeuchtung und ener
g i e r e i c h e n p f l a n z l i c h e n Z e r s e t z u n g s p r o d u k t i o n p r o f i t i e r e n s p e z i e l l 
s p e z i e l l angepaßte Lebensgemeinschaften, i n denen e i n e Reihe von 
Springschwanzarten e i n e entscheidende R o l l e s p i e l e n . 

D a u e rfeuchte und s c h a t t i g e Winkel zwischen Gebäuden stehen im 
extremen k l e i n k l i m a t i s c h e n K o n t r a s t zu t r o c k e n e n Dorfstraßen und 
Höfen. 
Auch Reetdächer s i n d Lebensraum: M i t dem A l t e r n der Dächer b i e t e n 
Moose und F l e c h t e n Lebensraum. B l a t t - und K r u s t e n f l e c h t e n b r e i t e n 
s i c h nach etwa 6 Jahren auf max. 65 % der Reetdachfläche aus. 
K l e i n t i e r e f i n d e n h i e r i h r e n Lebensraum. 

Für Mehlschwalben s i n d Haus- und S t a l l m a u e r n Ersatzbrutstätten für 
Felswände. 

N i c h t imprägnierte Zaunpfähle können g l e i c h f a l l s Lebensraum für 
Bienen- und Wespenarten s e i n . Da s i c h Zaunpfähle o f t 10 b i s 20° C 
über d i e Umgebungstemperatur hinaus erwärmen, s i n d s i e E r s a t z l e 
bensräume für e i n e n T e i l j e n e r T i e r a r t e n , d i e du r c h d i e B e s e i t i g u n g 
t r o c k e n e r und sonnenbeschienener Baumstämme an Wald- und 
Lichtungsrändern be d r o h t s i n d . 

T r a d i t i o n e l l e Gärten m i t ih r e m nebeneinander von Z i e r - und 
N u t z p f l a n z e n , Gehölzen, Stauden und o f f e n e n Bodenflächen sowie 
u n g e n u t z t e n nährstoffreichen Brennesselflächen b i e t e n e i n e Fülle 
von Nahrungspflanzen für d i e I n s e k t e n f a u n a der Dörfer. 

Durch A s p h a l t i e r u n g und V e r s i e g e l u n g von Straßen und Wegflächen 
wurden Lebensräume der d o r f t y p i s c h e n R u d e r a l f l o r a v e r n i c h t e t , aber 
auch d i e städtische Umgestaltung d o r f t y p i s c h e r Gärten i n 
"Einheitsgrün", führte zu e i n e r N i v e l l i e r u n g . Die P f l a n z u n g 
h e i m i s c h e r Gehölzarten s t a t t vorhandener F i c h t e n und d i e Einbindung 
des D o r f e s d u r c h Anlage von Gehölzstreifen/Knicks im Rahmen der 
Do r f e r n e u e r u n g s i n d e r s t e Ansätze zur Umgestaltung und auch zum 
Umdenken d u r c h d i e M u l i p l i k a t o r w i r k u n g des A r b e i t s k r e i s e s "Natur 
und Grün" gegeben. 

Die V e r r o h r u n g des H o r s t b a c h t a l e s , das Zuschütten des D o r f t e i c h e s 
im B e r e i c h Unterstraße/Buswendeplatz, d i e V e r s i e g e l u n g der pfüt
z e n r e i c h e n Lehmwege und Ruderalsäume; a l l d i e s b e w i r k t ( e ) e i n e 
V e r s c h l e c h t e r u n g der Lebensbedingungen für I n s e k t e n insbesondere 
S c h m e t t e r l i n g e , F a l t e r , für Fledermäuse, Amphibien und Vögel. 
Das Verschließen der Dachräume, Umnutzung ehemals o f f e n e r D i e l e n 
flächen a l s Garage oder für Wohnnutzung, b e s e i t i g t den Lebensraum 
für Eulen, Käutze, Fledermäuse und Schwalben. 
Die M i t g l i e d e r des A r b e i t s k r e i s e s "Natur und Grün" b e o b a c h t e ( t e n ) 
an v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n im Dorf Jahr für Jahr Fledermäuse. 
Im Rahmen des L a n d s c h a f t s p l a n s konnte d i e s e T i e r a r t n i c h t 
u n t e r s u c h t werden. Eine Bestimmung und Untersuchung der Lebensräume 
der Fledermäuse i s t wünschenswert, damit i h r e Lebensstätten n i c h t 
u n w i s s e n t l i c h zerstört werden. 

Aber auch der g e n e r e l l e S t r u k t u r w a n d e l i n der L a n d w i r t s c h a f t 



b e w i r k t e i n e n V e r l u s t t y p i s c h e r D o r f f a u n a . 70 % der 
Rauchschwalbennester f i n d e n s i c h i n Kuhställen. Die Kuhhaltung i s t 
j e d o c h auch i n O e l i x d o r f rückläufig! 

Straßen- und S p o r t p l a t z b e l e u c h t u n g b e w i r k t das Anlocken von 
F l u g i n s e k t e n a l l e r A r t aus w e i t e r E n t f e r n u n g , d i e dann an den 
heißen Lampen verb r e n n e n . 
I n O e l i x d o r f gab es h i e r z u e i n e g e r i c h t l i c h e Auseinandersetzung a l s 
der S p o r t p l a t z E i c h k o p p e l m i t e i n e r F l u t l i c h t a n l a g e versehen werden 
s o l l t e und d i e u n t e r e Naturschutzbehörde d i e s v e r s a g t e . ^ H i e r hat 
das VG Schleswig im Sinne des N a t u r s c h u t z e s e n t s c h i e d e n . 

Der E i n s a t z von Un k r a u t - und I n s e k t e n v e r t i l g u n g s m i t t e l n i s t im 
S i e d l u n g s b e r e i c h sehr hoch; Überdosierungen ( " v i e l h i l f t v i e l " ) 
schädigen d i e Umwelt (Grundwasser) n a c h h a l t i g . M o o s v e r n i c h t e r , 
S p r i t z m i t t e l gegen unerwünschten Grasbewuchs i n P l a t t e n f u g e n , 
Schnecken- und R a t t e n t o d - und A m e i s e n v e r n i c h t u n g s m i t t e l v e r s e l b 
ständigen auch i n Dörfern i h r e Wirkung über d i e Nah r u n g s k e t t e . 

E i n besonderes K a p i t e l im Lebensraum Dorf s i n d d i e Obstwiesen. 

Obstwiesen 

Das O e l i x d o r f e r D o r f b i l d prägte früher d i e Kirschbaumblüte im 
Frühling. Kirschbäume s i n d heute i n O e l i x d o r f v e r m u t l i c h wegen des 
H o l z b e d a r f e s ..ach dem K r i e g e kaum noch vorhanden. Kirschbäume s i n d 
nach dem K r i e g v e r g l e i c h s w e i s e wenig a n g e p f l a n z t worden. So prägen 
Apfelbäume heu t e das D o r f b i l d . 

A l l g e m e i n v e r z e i c h n e t man i n den l e t z t e n 20 Jahren i n a l l e n Bun
desländern e i n e n Rückgang der Obstwiesen. Hauptursachen d a b e i s i n d 

N i c h t mehr bestehendes N u t z u n g s i n t e r e s s e der Eigentümer. 
Heute w i r d das Obst l i e b e r a l s I m p o r t aus Südafrika oder 
Neuseeland g e k a u f t ; Einkochen macht A r b e i t . 

Ausweitung der Siedlungsflächen. 
Die Obstwiesen l a g e n früher dem Hofgebäude und dem Nutz
g a r t e n zugeordnet. Sie s i n d daher heute häufig gut e r 
schlossene Baulandreserven. T e i l w e i s e wurde früher W i l d 
obstgehölze e n t l a n g von Wegen a n g e p f l a n z t . Diese Bäume 
s i n d zumeist m i t dem Wegeausbau verschwunden. 

Öffentlich geförderte Rodeaktionen zur Verminderung des 
Markto b s t a n g e b o t e s . 

A l t e Obstgärten bergen e i n b e a c h t l i c h e s g e n e t i s c h e s P o t e n t i a l . So 
konnte der A r b e i t s k r e i s "Natur und Grün" der D o r f e r n e u e r u n g im Rah
men e i n e r Obstgehölzbestimmung m i t H e r r n D i e t r i c h Bockwoldt49 a l -

4 8 v g l . dazu : Natur und Recht 14(1992) , 6, S. 297 U r t e i l des VG Schleswig vom 
13 .11.1991 1 A 200/90 

4 9 D i e t r i c h Bockwoldt, K l e i n Norderende, mündliche M i t t e i l u n g 
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l e i n 32 z. T. mehrfach i n O e l i x d o r f v e r t r e t e n d e A p f e lbaumsorten 
f e s t s t e l l e n . B e i den B i r n e n war d i e S o r t e n v i e l f a l t w e s e n t l i c h 
g e r i n g e r . Kirschbäume s i n d ohnehin kaum vorhanden und ließen s i e 
kaum bestimmen, ebenso Pflaumenbäume. 

Folgende A p f e l b a u m a r t e n wurden bestimmt: 

B i e s t e r f e l d e r Renette 
Boskop 
Coulons-Renette 
Danziger K l a r a p f e l 
E c h t e r P r i n z 
Finkenwerder H e r b s t p r i n z 
Geheimrat Oldenburg 
Gelber R i c h a r d 
G l o c k e n a p f e l 
Goldpirmäne 
Gräfin von P a r i s 
H a s e n k o p f a p f e l (Lokalbezeichnung) 
Horneeburger Pfannkuchenapfel 
K a i s e r Alexander 
K a i s e r W i l h e l m 
Kanadarenette 
K l a r a p f e l 
Kremper G o l d r e n e t t e 
M a r t i n i a p f e l 
Neuer Berner Rosena^fel 
Pasmorosen 
P h i l i p p a 
Purpursa Cosino 
R i b s t o n Pepping 
R o t e r E i s e n a p f e l 
R o t er G r a v e n s t e i n e r 
Schöner von B a r t h 
S t a h l s W i n t e r p r i n z 
S t i n a Lohmann 
Z i t r o n e n a p f e l 

Folgende B i r n e n s o r t e n wurden bestimmt: 

B e r g a m o t t e b i r n e 
B i r n e g r i e s 
Bürgermeisterbirne 
Graf M o l t k e 
Josephine von Mecheln 
Le L e c t i e r 
Napoleons B u t t e r b i r n e 

Dörfliche Lebensräume s i n d heute Lebensräume auf der r o t e n L i s t e 

Das v i e l g e s t a l t i g e " P o s t k a r t e n d o r f " der V o r k r i e g s z e i t i s t durch 
Veränderung der Arbeitsvorgänge und Verstädterung der Dörfer 
weitg e h e n d verschwunden. 
Dies t r i f f t auch für O e l i x d o r f zu. Da O e l i x d o r f j e d o c h vom Ho r s t 
b a c h t a l d u r c h s c h n i t t e n und vom südlichen H o r s t b a c h t a l eingefaßt 



i s t , haben s i c h v i e l e Verbindungen i n d i e Natur e r h a l t e n können. 

Durch Maßnahmen, d i e - über d i e D o r f e r n e u e r u n g gefördert -
r e a l i s i e r t werden können, s o l l e n Lebensbedingungen der heimischen 
T i e r - und P f l a n z e n w e l t v e r b e s s e r t werden. 

N i c h t n ur der E r h a l t vielfältigen auf d i e örtlichen k l i m a t i s c h e n 
Verhältnisse abgestimmten g e n e t i s c h e n P o t e n t i a l s der O b e s t s o r t e n 
i s t g e n e r e l l wünschenswert. 
Obstwiesen und Obstgehölze s i n d auch aus anderen Gründen 
schutzwürdig. 

Obstbäume s i n d a r t e n r e i c h e Lebensgemeinschaften und w i c h t i g e B i n 
d e g l i e d e r zwischen naturnahen Lebensräumen und Siedlungen. 
Wurzel, Stamm, Geäst, Blattfrüchte, Blüten s i n d Lebens- und Nah
rungsraum für z a h l r e i c h e T i e r a r t e n ( I n s e k t e n , Vögel und Kleinsäu
ger) . S i e s t e l l e n u n t e r e i n a n d e r t e i l w e i s e e i n e N a h r u n g s k e t t e dar. 

Die O e l i x d o r f e r Obstwiesen wurden/werden m i t e i n e r Ausnahme ( L o o f t ) 
n i c h t i n t e n s i v g a r t e n b a u l i c h g e n u t z t , sondern d i e ( t ) n e n n ur dem 
Ei g e n v e r b r a u c h . Sie haben j e d o c h darüber hinausgehend F u n k t i o n e n : 

Erträge für den Ei g e n v e r b r a u c h . 

Lebensraum für c h a r a k t e r i s t i s c h e T i e r a r t e n m i t großer 
A r t e n v i e l f a l t und Verbindungen zu anderen Lebensräumen. 

Brutplätze, Nahrungsplätze und Schutz für Vögel. 

Schattenspender für Weidevieh. 

M i l d e r u n g extremer K l i m a l a g e n . 

R e s e r v o i r für d i e b i o l o g i s c h e Schädlingsbekämpfung. 

Bienenweide. 

Sie s i n d g l i e d e r n d e und belebende Elemente der L a n d s c h a f t . 

Die vorhandenen a l t e n Obstbäume s i n d o f t der l e t z t e Rest e i n s t m a l s 
ausgedehnter Obstwiesen. Nur b e i L o o f t , Kahl und Voss werden d i e 
Obstwiesen beweidet. Ansonsten s i n d s i e i n z. T. neue Gartenanlagen 
einbezogen. Für d i e Obstwiesen a n z u s t r e b e n i s t e i n e das Gehölz 
s e l b s t n i c h t beschädigende Beweidung. Dies i s t b e i e i n e r Beweidung 
m i t Pferden und Ponys n i c h t gegeben (z.B. b e i Voss). Eine Aus-
zäunung der Obstgehölze zum Schutz v o r Verbiß wurde d o r t d u r c h d i e 
Landschaftspflege Kremper Heide z w i s c h e n z e i t l i c h vorgenommen. 

Um d i e Obstgehölze im L a n d s c h a f t s b i l d a l s w e r t v o l l e n Altbaumbestand 
zu e r h a l t e n , i s t e i n p f l e g e n d e r S c h n i t t n otwendig. Früher wurden 
d i e Gehölze "auf E r t r a g " g e s c h n i t t e n , heute i s t e i n S c h n i t t "auf 
E r h a l t " e r f o r d e r l i c h . 

Die E r h a l t u n g der a l t e n Obstbaumbestände i s t n i c h t nur Z i e l der 
Do r f e r n e u e r u n g , d i e e i n e n T e i l der Neubegrünung m i t den a l t e n 
Obstbaumsorten durchführen w i l l , sondern z u g l e i c h Z i e l von Na-



t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e 

Die P f l e g e der a l t e n Obstbaumbestände O e l i x d o r f s wurde b e r e i t s 
d u r c h d i e Landschaftspflege Kremper Heide i n A n g r i f f genommen. 
H i e r b e i l i e g t d er Schwerpunkt b e i einem längerfristigen E r h a l t der 
a l t e n Obstbäume. W i c h t i g i s t h i e r b e i : 

E i n schonender Rückschnitt zur E n t l a s t u n g der Krone und 
zur S i c h e r u n g des Baumes. 

Schließung von Baumwunden. 

Auszäunung der Obstgehölze. 

Sicherung von Baumhöhlen a l s Wohnstätten für Vögel, 
Säugetiere und I n s e k t e n . 
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4.10 Grünland und Acker 

I n O e l i x d o r f werden r d . 7 0 % der Gemeindefläche überwiegend 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h a l s Acker oder a l s Grünland g e n u t z t . 
O e l i x d o r f i s t a l s o e i n e d u r c h L a n d w i r t s c h a f t geprägte Gemeinde. 

Bundesweit i s t d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Produktionsfläche i n den 
l e t z t e n J a h r z e h n t e n ständig zurückgegangen. G l e i c h z e i t i g i s t j e d o c h 
d i e P r o d u k t i o n i n f o l g e M e c h a n i s i e r u n g , Sortenauswahl und E i n s a t z 
von Düngemitteln und P e s t i z i d e n l a u f e n d g e s t i e g e n . D i e s e r 
Flächenverlust b e i g l e i c h z e i t i g e r N u t z u n g s i n t e n s i v i e r u n g h a t 
natürlich g r a v i e r e n d e Folgen für d i e im ländlichen Raum 
w i l d l e b e n d e n T i e r e und P f l a n z e n . N i c h t m i t so d r a s t i s c h n e g a t i v e n 
Auswirkungen, j e d o c h i n der Tendenz sehr wohl t r e f f e n d i e s e 
Veränderungen auch auf O e l i x d o r f zu. 

Die halbnatürlichen Formationen, wie Heidemagerrasen, Streuwiesen, 
Feucht- und Naßwiesen, Seggenrieder und Hecken, aber auch d i e 
bu n t b l u m i g e n A c k e r k r a u t f l u r e n verdanken i h r e Entstehung und 
E x i s t e n z über J a h r h u n d e r t e l e t z t l i c h der bäuerlichen Land
w i r t s c h a f t . B i s i n 19. und beginnende 20. J a h r h u n d e r t h i n e i n , so 
zeigen K a r t e n i n t e r p r e t a t i o n e n , wie d i e der Preußischen 
Landesaufnahme, prägten d i e s e B i o t o p e das E r s c h e i n u n g s b i l d und d i e 
E i g e n a r t des ländlichen Raumes. Dies t r i f f t auch auf O e l i x d o r f zu. 

Für den d r a s t i s c h e n und an h a l t e n d e n Rückgang n a t u r n a h e r B i o t o p e , 
wie Kleingewässer, Moore, Quellsümpfe und Feuchtwälder i n der F e l d 
f l u r z eichnen nach dem 2. W e l t k r i e g A g r a r p o l i t i k und 
A g r a r w i r t s c h a f t v e r a n t w o r t l i c h . F l u r b e r e i n i g u n g , l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g und I n t e n s i v i e r u n g der B e w i r t 
s c h a f t u n g m i t der Folge größerer Schläge, d i e B e s e i t i g u n g von Un
e b e n h e i t e n und H i n d e r n i s s e n , d i e I n k u l t u r n a h m e von M o o r s t a n d o r t e n 
usw. bedingen d i e s e n Rückgang. Sie s t e l l e n e i n e n g e n e r e l l e n 
K o n f l i k t zu den Z i e l e n der §§ 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz und 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z d ar. 

Aus der S i c h t des N a t u r s c h u t z e s und der L a n d s c h a f t s p f l e g e h a t d i e 
I n t e n s i v i e r u n g der L a n d w i r t s c h a f t n e g a t i v e Wirkungen. 
Dies b e t r i f f t sowohl d i e I n d i v i d u e n z a h l e i n z e l n e r A r t e n a l s auch 
d i e A r t e n z a h l , das A r t e n i n v e n t a r von F l o r a und Fauna. 
I n der i n t e n s i v e n L a n d w i r t s c h a f t w i r d e i n e umfassende Stützung der 
Bestände d u r c h chemische B e h a n d l u n g s m i t t e l durchgeführt. 
Diese werden v e r d r i f t e t und ausgewaschen oder r e i c h e r n s i c h im 
Boden an, so daß l a n g f r i s t i g e Wirkungen vorhanden s i n d . 

E i n w e i t e r e r Aspekt i s t d i e Düngung. 
Durch V e r d r i f t u n g (z.B. auf ursprünglich nährstoffarme t r o c k e n e 
oder f e u c h t e S t a n d o r t e ) und Auswaschung ( V e r l a g e r u n g der 
Düngemittel z.B. i n Gewässer) werden auch n i c h t primär b e h a n d e l t e 
Flächen i n ih r e m Wirkungsgefüge gestört oder zerstört. 
I n diesem Zusammenhang muß auch das "Gülleproblem" gesehen werden. 

Ausgedehnten Mono k u l t u r e n haben ar t e n m i n d e r n d e n Einfluß. 
Landesweit, so auch im Bearbeitungsraum, von besonderer Bedeutung 
i s t der ausgedehnte Maisanbau d u r c h den i n t e n s i v e n E i n s a t z von 



Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e haben 
Ackerflächen e i n e n sehr g e r i n g e n Wert, da s i e P f l a n z e n und T i e r e n 
a l l e n f a l l s vorübergehenden Lebensraum b i e t e n . 

Dauergrünland, Wiesen und Weiden 

Ohne j a h r h u n d e r t e l a n g e E i n g r i f f e des Menschen, d i e v o r a l l e m im 
l e t z t e n J a h r h u n d e r t verstärkt zugenommen haben und verändernd 
g e w i r k t haben, gäbe es i n M i t t e l e u r o p a und so auch i n Sc h l e s w i g -
H o l s t e i n v o r a l l e m Wald. 
Grünland l i e g t i n O e l i x d o r f naturgemäß i n den Niederungen der 
Gewässer, so i n der Störniederung u n t e r h a l b der K l i f f k a n t e , i n der 
Rantzau-Niederung, i n der Niederung des Großen-Teich-Grabens von 
den Q u e l l b e r e i c h e n nördlich Sürgen b i s zu Im Moor. 
E b e n f a l l s a l s Grünland g e n u t z t w i r d das südliche H o r s t b a c h t a l . 

Grünlandflächen s i n d natürlicherweise ähnlich wie Moore und Heiden 
auf wenige Randstandorte beschränkt. 
A l s Wiese w i r d Grünland b e z e i c h n e t , das e i n - b i s mehrfach im Jahr 
gemäht w i r d . 

Weiden werden regelmäßig d u r c h V i e h abgeweidet. A u f g e t r i e b e n werden 
i n O e l i x d o r f Rinder, Schafe und wegen der Nähe zu I t z e h o e verstärkt 
F r e i z e i t p f e r d e . 

Die f l o r i s t i s c h e A r t e n v i e l f a l t der Grünlandflächen i s t von der 
Nutzungsintensität und der A r t der Beweidung abhängig. 
E i n E i n g r i f f i n den K r e i s l a u f von Blüte und Samenbildung m i t 
anschließender Aussamung i s t n i c h t so schwerwiegend b e i e i n m a l i g e r 
und spät im Ja h r s t a t t f i n d e n d e r Mahd w i e b e i früher und mehrfacher 
Mahd und i n t e n s i v e r Beweidung. 
Je nach A r t der B e w i r t s c h a f t u n g werden daher e i n z e l n e Gras- oder 
Kräuterarten begünstigt oder verdrängt. 

Bei e i n e r Beweidung von Grünlandflächen i s t neben der Intensität 
und dem Z e i t p u n k t des T i e r a u f t r i e b s der V i e h t r i t t von e r h e b l i c h e r 
( d i e Grasnarbe b e e i n f l u s s e n d e r ) Bedeutung. Kräuter werden j e nach 
A r t der Beweidung mehr oder weniger verdrängt, Gräser können d i e s e 
B e w i r t s c h a f t u n g s f o r m besser e r t r a g e n . 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e w e r t v o l l e , 
Grünlandflächen l i e g e n auf f e u c h t e n (temporär überfluteten/ 
da u e r f e u c h t e n ) und t r o c k e n e n S t a n d o r t e n . 
Trockene Grünlandflächen kommen i n O e l i x d o r f n i c h t v o r . 
E i n s t m a l s vorhandene f e u c h t e Grünlandflächen i n der Störniederung, 
und i n der Rantzauniederung s i n d d u r c h Entwässerung und moderne 
i n t e n s i v e L a n d w i r t s c h a f t zu artenarmen W i r t s c h a f t s w i e s e n e n t w e r t e t . 
H i e r läßt s i c h j e d o c h d u r c h Maßnahmen d i e W e r t i g k e i t für den 
N a t u r s c h u t z erhöhen ( v g l . Maßnahmen M l , 11, 19, 21 und 2 7 ) . 
Die vorhandenen Grünlandfächen s i n d wegen i h r e s Nutzungsgrades 
w e i t g e h e n d n i c h t u n t e r d i e § § 8 (3) bzw. 11 nass ei n z u o r d n e n . 
Ausnahmen: Schachblumenwieen der Rantzau (§ 8 ( 3 ) ) , und d i e 



Orideenwiese Sürgen (§ 8 ( 3 ) ) . 
Durch E x t e n s i v i e r u n g bzw. B e w i r t s c h a f t u n g u n t e r N a t u r s c h u t z z i e l e n 
kann der A n t e i l der "Sonstigen Feuchtflächen " nach § 8 (3) 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z i n O e l i x d o r f d e u t l i c h erhöht werden; es 
kann - d u r c h d i e Lage der Niederungen begünstigt - sogar e i n 
Verbund von f e u c h t e n Wiesen e r r e i c h t werden. F e u c h t w i e s e n a r t e n der 
F l o r a und Fauna - w i e der S t o r c h - fänden so i n O e l i x d o r f w i e d e r 
e i n e Heimat. Diese Maßnahmen können n i c h t von heute auf morgen, 
sondern nur entsprechend der Flächenverfügbarkeit umgesetzt werden. 

Äcker 

Äcker l i e g e n i n O e l i x d o r f t r a d i t i o n e l l auf den ackerfähigen 
Geestböden, d i e d u r c h Rosterde (aus Fließerde über Sand) 
c h a r a k t e r i s i e r t werden. E i n V e r g l e i c h m i t h i s t o r i s c h e n K a r t e n 
z e i g t , daß d i e Ackernutzung i n den l e t z t e n h u n d e r t Jahren i n 
O e l i x d o r f auf den angestammten S t a n d o r t e n v e r b l i e b e n i s t . 
Geändert haben s i c h aber Anbauart und Bearbeitungsintensität. 

Äcker s i n d neben den Siedlungsflächen d i e vom Menschen i n t e n s i v s t 
g e n u t z t e n Flächen, m i t ökologisch g e r i n g e r W e r t i g k e i t . 

Spritzmittelrückstände r e i c h e r n s i c h im Boden t e i l w e i s e über v i e l e 
J a hre an und/oder werden i n Abhängigkeit von der A r t der Beackerung 
und Bodenpflege ausgewaschen und gelangen so i n s Grundwasser. 
So w e i s t das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung50 
auf hohe N i t r a t g e h a l t e im Dränwasser nach Rapsanbau h i n . Um d i e 
Anhäufung von N i t r a t im Herbst im Boden zu v e r m i n d e r n , w i r d nach 
der G e t r e i d e e r n t e der Anbau von Zwischenfrüchten empfohlen, d i e das 
N i t r a t s p e i c h e r n . Raps s o l l t e n i c h t auf lehmigen und b i n d i g e n Böden 
angebaut werden, da nach Raps s t e t s m i t hohen Nitratausträgen zu 
rechnen i s t . Das S t r o h i s t besonders S t i c k s t o f f r e i c h und s o l l t e 
a b g e e r n t e t werden. 

U n t e r ökologischen G e s i c h t s p u n k t e n ebenso p r o b l e m a t i s c h i s t der 
zunehmende Anbau von Mais. M i t diesem e i n h e r geht e i n e s t a r k e 
Dünge- und S p r i t z m i t t e l b e l a s t u n g der Ackerböden und der Umgebung. 
Eine bloß l i e g e n d e Ackerkrume im W i n t e r w i r d b e i stärkerem Wind 
v e r d r i f t e t und d i e W e r t v o l l e Humusschicht so e n t f e r n . Auch u n t e r 
dem G e s i c h t s p u n k t des Bodenschutzes i s t e i n e Ackernutzung daher 
k r i t i s c h zu sehen. 

Neben den "gewünschten" K u l t u r p f l a n z e n e n t w i c k e l t s i c h e i n e 
"unerwünschte" B e g l e i t f l o r a von "Unkräutern". 
Diese w i r d d u r c h B e a r b e i t u n g der Äcker m i t S p r i t z m i t t e l n e r h e b l i c h 
v e r m i n d e r t und i n i h r e r Artenzusammensetzung gestört. 
Durch d i e s e E i n w i r k u n g des Menschen s i n d v i e l e " U n k r a u t a r t e n " 
i n z w i s c h e n s e l t e n geworden. Sie und i h r e B e g l e i t fauna, wie d i e 
S c h m e t t e r l i n g e , bedürfen he u t e unseres Schutzes. 

50Scheffer,B. : Hohe N i t r a t g e h a l t e im Dränwasser - nach Rapsanbau 
i n Versuchen e r m i t t e l t . 
i n : B a u e r n b l a t t (1993) S. 4274 
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4.11 Abbau 

Ehemalige Abbaubereiche für K i e s , Sand, Mergel und T o r f s i n d im 
Gemeindegebiet O e l i x d o r f s v i e l e r o r t s zu f i n d e n . D u r c h d i e Abgrabung 
e n t l a n g der K l i f f k a n t e s i n d i n der Vergangenheit g e o l o g i s c h -
geomorphologisch bedeutsame e i s z e i t l i c h e B o d e n s t r u k t u r e n 
o f f e n g e l e g t , v e r l e t z t und u n w i d e r r u f l i c h b e s e i t i g t worden 
( K l i f f k a n t e ) . Die t r i f f t auch d i e Hügelgräber "Am Hügelgrab", d i e 
du r c h Abbau abgegraben und damit zerstört wurden. 

Der R e g i o n a l p l a n w e i s t den B e r e i c h Gehege Über-Stör, Katze n k u h l e , 
E i c h k o p p e l , nördlich Holzkamp a l s R o h s t o f f s i c h e r u n g s g e b i e t aus. 
D e r z e i t bestehen d o r t k e i n e Abbauabsichten. 
Die Gewinnung von Bodenschätzen i s t nach § 7 L a n d s c h a f t s p f l e g e 
gesetz a l s E i n g r i f f i n N a t u r h a u s h a l t und L a n d s c h a f t s b i l d zu w e r t e n . 

Abgrabungen führen i n der Regel zu e i n e r i r r e v e r s i b l e n und 
n a c h h a l t i g e n Beeinträchtigung des N a t u r h a u s h a l t e s , i n dem d i e 
Lebensgrundlagen für T i e r e und P f l a n z e n sowie das vorhandene 
Wirkungsgefüge zerstört werden. Durch Bodenabbau fanden und f i n d e n 
f o l g e n d e Veränderungen der natürlichen Grundlagen s t a t t : 

Zerstörung des natürlichen R e l i e f s , der g e o l o g i s c h e n 
Verhältnisse und des B o d e n p r o f i l s 

Zerstörung von Lebensraum der auf d i e s e n S t a n d o r t angepaßten -
und geprägten P f l a n z e n und T i e r e 

Veränderungen des Wasserhaushaltes b e i Abbau (und Verfüllung) 

Veränderungen m i k r o k l i m a t i s c h e r Bedingungen (Luftbewegung, 
Temperatur, L u f t f e u c h t e ) 

m e i s t l a n g f r i s t i g e und t e i l s i r r e v e r s i b l e Störung und 
V e r l e t z u n g des L a n d s c h a f t s b i l d e s 

Beeinträchtigung des l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n E r t r a g s p o t e n t i a l s 
(nach R e k u l t i v i e r u n g v e r b l e i b e n häufig Böden m i n d e r e r 
Qualität) 

b e i Verfüllung: schwer einschätzbare l a n g f r i s t i g e B e l a s t u n g 
auch b e i t e c h n i s c h a u f w e n d i g e r S o h l e n s i c h e r u n g . B e i 
"Altverfüllungen": k e i n e genaue K e n n t n i s der e i n g e b r a c h t e n 
M a t e r i a l i e n , daher n i c h t abschätzbare Gefahren für d i e Umwelt 
(Gewässerverunreinigung). 

Auffälligste A l t a b b a u t e n s i n d i n O e l i x d o r f der Sandabbau 
Charlottenhöhe i n Höhe des Gewerbegebietes. H i e r w i r d m i t Bauschutt 
verfüllt. Für den Abbau wurde d i e Q u e l l e , d i e früher Weinberg und 
Charlottenhöhe im f r e i e n F a l l m i t Wasser v e r s o r g t e , t r o c k e n g e l e g t . 
Wegen e i n e r Grundwasserabsenkung i n f o l g e des Abbaus und bestehender 
Bedenken bezüglich der Trinkwasserqualität der Hausbrunnen der 
S i e d l u n g Weinberg l i e g e n beim K r e i s S t e i n b u r g umfangreiche Akten 
v o r . Die Abgrabung Charlottenhöhe i s t e i n A l t v e r f a h r e n m i t 
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Genehmigung und A u f l a g e n , d i e heute s t r e n g e r gefaßt werden würden. 
Um d i e Trinkwasserqualität der Hausbrunnen der W e i n b e r g s i e d l u n g und 
e i n e n a c h h a l t i g e S i c h e r u n g des Grundwassers zu gewährleisten, wäre 
w i c h t i g , im A l t l a s t e n k a t a s t e r d i e s e n Abbau n i c h t nur aufzuführen, 
sondern v i e l m e h r n a c h z u v o l l z i e h e n , w e l c h e r A r t d i e e i n g e b r a c h t e n 
Abfälle w i r k l i c h s i n d . Mehrfach -so w i r d aus den Akten e r s i c h t l i c h 
s i n d Schreiben des K r e i s e s an den B e t r e i b e r ergangen, ungenehmigte 
Ablagerungen zu u n t e r l a s s e n . Wegen des damaligen Personalmangels 
kann n i c h t s i c h e r g e s t e l l t werden, daß d i e -heute ohnehin n i c h t 
a u s r e ichenden- A u f l a g e n i n der Vergangenheit e i n g e h a l t e n wurde. 
H i e r s i n d Folgeuntersuchungen e r f o r d e r l i c h . 

Der b e r e i t s verfüllte und abgedeckte Abbau Charlottenhöhe i s t m i t 
Weihnachtsbäumen a u f g e p f l a n z t worden. 

Die noch o f f e n e , nach Westen e x p o n i e r t e S t e i l k a n t e wurde 
z w i s c h e n z e i t l i c h von Uferschwalben b e s i e d e l t . H i e r w i r d d e u t l i c h , 
w e l c h e r Wert s o l c h e n Sandabbauten heute a l s Sekundärbiotop 
zuzumessen i s t . Trockene B e r e i c h e m i t o f f e n e n Sandflächen zählen zu 
den s e l t e n e n Lebensräumen (Trockenrasen, Sekundärbiotop für 
Uferschwalben, E i s v o g e l ) . 
Wenigstens d i e U f e r s c h w a l b e n k o l o n i e des Abbaus Charlottenhöhe 
s o l l t e d u r c h e i n e n Abstand der Verfüllung e r h a l t e n b l e i b e n . M i t t e l -
und l a n g f r i s t i g müßte d i e Abbruchkante w a r s c h e i n l i c h " g e p f l e g t " 
werden, um d i e Lebensmöglichkeiten für Uferschwalben zu e r h a l t e n 
( v g l . Maßnahmenblatt M 2 6 ) . 

"Am Hügelgrab" wurde g l e i c h f a l l s i n der Vergangenheit Sand 
abgegraben. Dabei wurden d i e Grabbeigaben ausgegraben und 
anschließend g e s t o h l e n . Auch h i e r v e r z e i c h n e n d i e Akten des K r e i s e s 
S t e i n b u r g v e r s c h i e d e n t l i c h ungenehmigte A b f a l l a b l a g e r u n g e n , von 
deren E n t f e r n u n g aber weitgehend ausgegangen werden kann. 

D i e s e r Abbau h at s i c h d u r c h Sukzession zu einem Gehölzbestand 
e n t w i c k e l t . Der Schaden i s t im L a n d s c h a f t s b i l d d e r z e i t n i c h t 
s i c h t b a r , w e i l das Hügelgrab nur sehr schwer zugänglich i s t . 

Abgrabung Großer Teichsweg (Grube S c h r e i b e r ) : H i e r wurde Kies/Sand 
abgegraben. Die südliche Grube s o l l b i s zur Höhe des gewachsenen 
Bodens aufgefüllt werden. Von 1967 b i s 1970 wurde Hausmüll 
a b g e l a g e r t . Es e r f o l g t e e i n e Bodenabdeckung m i t Mutterboden und 
anschließende Bepflanzung. H i e r w i r d h e u t e wegen der gute n 
Zugänglichkeit gern ungenehmigt Müll a b g e l a g e r t . 

Die nördliche Grube w i r d noch m i t Straßenkehrricht verfüllt. Auch 
h i e r werden wegen der guten Zugänglichkeit andere Müllarten 
e i n g e b r a c h t . E i n T e i l der Grube w i r d a l s R e i t p l a t z nach e r f o l g t e r 
Verfüllung b e n u t z t . 
Aus h e u t i g e r S i c h t i s t durch d i e Verfüllung auch h i e r d i e Chance 
v e r t a n worden, e i n e n "Lebensraum aus 2. Hand" zu s c h a f f e n . 
Auf d i e s e n Flächen s i n d t e i l w e i s e f e u c h t e Senken und t r o c k e n e 
Hänge, d i e e i n w e c h s e l v o l l e s Sekundärbiotop ergeben hätten. 

Diese b e i d e n größeren Abgrabungs- und Verfüllungsbereiche s t e l l e n 
u n t e r h e u t i g e n G e s i c h t s p u n k t e n Problemgebiete dar. 
I n s A l t l a s t e n k a t a s t e r des K r e i s e s s o l l t e n u n b e d i n g t d i e den 
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h e u t i g e n Bestürmungen entsprechenden Angaben über A r t der 
e i n g e b r a c h t e n Abfälle (auch der ungenehmigten) aufgenommen werden 
(Bohrungen werden e r f o r d e r l i c h s e i n ) . Um d i e Abgrabungen herum 
s o l l t e n K o n t r o l l b r u n n e n das A u f t r e t e n und d i e Zusammensetzung von 
Sickerwässern k o n t r o l l i e r b a r machen. 

Andere Abgrabunge am Kal b s b e r g , Gretenkamp, Mühlenweg, Großen 
Teichsweg (Dammann, W o i t a r s k y ) , K l i f f k a n t e östlich der Kläranlage 
b i s Burwisch, E i c h k o p p e l und d i e Moorabbauten (Im Moor und 
Burwisch/Haarmoor), l i e g e n w e i t zurück. Diese Flächen wurden 
entweder verfüllt ( E i c h k o p p e l , Burwisch) oder e i n f a c h o f f e n 
l i e g e n g e l a s s e n . 
Sie haben s i c h n a t u r n a h e n t w i c k e l n können. Sie w i r k e n heute im 
L a n d s c h a f t s b i l d n i c h t a l s störender Fremdkörper. 
Sie haben b e r e i c h s w e i s e das N a t u r p o t e n t i a l b e r e i c h e r t (z.B. d u r c h 
o f f e n e Sandhänge oder v e r d i c h t e t e , wassergefüllte Senken, naturnahe 
Feldgehölze). 
H i e r b e i w i r d d e u t l i c h , w e l c h e r Wert s o l c h e n Abbauten heute 
zugemessen w i r d . Trockene B e r e i c h e m i t o f f e n e n Sandflächen zählen 
zu den s e l t e n e n Lebensräumen. Heute wurde man Abbauten n i c h t primär 
du r c h Auffüllen u n s i c h t b a r k a s c h i e r e n , sondern e i n e n t r o c k e n e n oder 
f e u c h t - n a s s e n Lebensraum aus z w e i t e r Hand a n s t r e b e n . 
Vorhandene Abbauten können d u r c h D e t a i l g e s t a l t u n g w i e Öffnen 
zugewachsener Abbruchkanten, Vergrößern von Senken, E n t f e r n u n g 
s t a n d o r t f r e m d e r Bepflanzungen u.a. ökologisch a u f g e w e r t e t werden. 
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4.12 B i o t o p e von überörtlicher und örtlicher Bedeutung 

Für d i e B e u r t e i l u n g von Na t u r und L a n d s c h a f t i s t es s i n n v o l l 
zunächst e i n e U n t e r g l i e d e r u n g i n naturräumliche K a t e g o r i e n 
vorzunehmen und dann anschließend d i e E i n z e l b i o t o p e von 
l a n d e s w e i t e r , k r e i s w e i t e r und l o k a l e r Bedeutung zu b e t r a c h t e n 

1. Niederungen 

- Grünland 
- Q u e l l f l u r e n 
- Teiche und Gräben 

2. G e e s t b e r e i c h 

- A g r a r l a n d s c h a f t 
- S i e d l u n g 
- K l i f f k a n t e m i t anschließenden Waldflächen 



Biotope lokaler Bedeutung im Geestbereich 

Art des Lebensraumkomplexes 

Acker 

Äcker auf schluffigem Sand 
bis lehmigem Sand. 
Typische Geestböden; mittlere 
Ackerböden. 
Naturnahe Landschaftselemente: 
Knicks, tlw. mit Säumen, tlw. 
durch Kleingewässer ergänzt. 
Beschleunigte Zusammenlegung 
unter weitgehendem Erhalt der 
alten KnicRstrukturen vor 
ca. 15 Jahren. 

Siedlung 
Der alte Dorfkern weist er-
wartungsgemäß höhere Anteile 
von Lebensräumen f. Flora und 
Fauna auf, als die nach dem 
Krieae entstandenen Neubau-

gebiete, mit ihren "modernen" 
artenarmen und naturfernen 
Gärten. Die alten Obstwiesen 
weisen eine -im Vergleich zu 
den Großgehölzen - höhere 
Anzahl von Altbäumen auf. 
Wertvolle Säume entlang 
von Wegen sind wenig vorhanden. 
Wichtigste bereichsweise 
naturnahe Grünzone ist das 
Horstbachtal, mit Bezügen 
zu naturnahen Siedlungsfrei-
flächen. 

Bedeutung für die Pflanzenwelt/ 
Tierwelt 

Intensive Ackerflächen sind 
floristisch und faunistisch 
stark verarmt. 
Ackerunkrautfluren, Säume 
sind Lebensraum typischer 
Ackerbegleitpflanzen. 
Knicks: Typisches Artenspek-
trum mit hohem Anteil Hasel, 
Eiche. 

Bodenfauna ist abhängig von 
der Nutzungsintensität und dem 
Anteil begleitender naturnaher 
Strukturen (insbes. Knicks). 
Knicks sind Rückzugs-, Lebens-
und Brutraum für die Tierwelt 
der Agrarlandschaft. 
Knicks mit hohem Anteil dornen-
tragender Sträucher sind wert-
voller. 
Begleitende Kleingewässer haben 
hohen Wert für die Kleintierwelt. 
Laichgewässer für Amphibien. 

Für die Pflanzenwelt von Be-
deutung sind die Freiflächen, 
die wenig vom Menschen beein-
flußt sind, wie extensiv ge-
nutzte Obstwiesen, wenig ge-
pflegte Wegränder/Gartenbe-
reiche (Kraut- u. Ruderalvege-
tation). 
Besondere Bedeutung hat der 
Talzug des Horstbaehtals, der 
das alte Dorf durchfließt. 
Für die Tierwelt von Bedeu-
tung ist gleichfalls das 
Horstbachtal, das eine Migration 
in den Dorfkern ermöglicht (z.B. 
für Graureiher, Amphibien, 
Säugetiere). 
Vorhandene traditionelle dörf-
liche Siedlungweisen ermög-
lichen auch seltenen Arten 
das Leben im Dorf (Fledermäuse). 

Beurteilung 

Ökologischer Wert der Agrar-
landschaft ist abhängig vom 
Anteil naturnaher Strukturen. 
Aufgrund des noch relativ 
gut erhaltenen Knicknetzes 
insgesamt mittlere Wertigkeit. 
Bereichsweise (Gretenkamp) fehle 
Vernetzungen, dort geringerwertig 
Diese Wertigkeit kann nur durch ~ 
pflegende Knickerhaltung erhalter 
werden. (Knickpflege alle 10-15 
Jahre). 

Der alte Dorfkern hat wegen seine' 
vielfältigen, traditionellen Struk-
turen einen deutlich höheren Wert 
für die Tier- und Pflanzenwelt, 
als die neueren Siedlungsgebiete 
mit ihren "gepflegten" Gärten und 
wenig Naturnähe. 

Kliffkante 
Geologisch-geomorphologisch 
wertvolle Kliffkante am Rande 
der Störniederung. 
In der Vergangenheit zur 
Rohstoffgewinnung bereichs-
weise abgegraben. 
Einige Abgrabungen sind mit 
Müll verfüift worden. 
Andere Abgrabungen erscheinen 
im Landschaftsbild als 
nicht auffällig. 
Das Kliff wird von Tälern 
der in die Stör mündenden 
Gräben und Bäche tlw. tief 
eingeschnitten. 
Viele der Gewässer sind als 
tlw. sehr alte Fischteiche 
aufgestaut und intensiv/ 
extensiv genutzt. 
Kliffkante bewaldet. 
Über weite Strecken ist die 
Von Störtal aus ist die Kliff-
kante als markante Kante erkennbar. 
Umaekehrt hat man von der Kliff-

Die Kliffkante hat einerseits 
als Landschaftsraumgrenze 
Bedeutung für Tiere und Pflanzen 
verschiedener Landschaftsräume 
(Fließgewässer, Stehende Ge-
wässer, offene Sandflächen, 
Niederungswiesen). 
Ebenso bedeutsam ist die geo-
logisch-geomorphologische 
(landesweite) Bedeutung. 
Das Landschaftsbild wird durch 
die deutlich erkennbare Land-
schaftsraumgrenze markant 
geprägt. Für die Erholungs-
nutzung ist die Kliffkante 
von hoher Bedeutung. 

Die Kliffkante stellt eine 
krasse Lebensraumkante dar. 
Übergang von der Geest mit 
ihren Lebensbedingungen 
in die Stör-/bzw. in andere 
Niederungen. 
Waldflächen in Zusammenhang 
mit Gewässerniederungen 
sind Lebensraum für z.B. 
Amphibien. 
Offene Sandkanten eröffnen 
seltenen Tierarten (Ufer-
schwalben) einen Ersatz-
lebensraum. 
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B i o t o p e l o k a l e r Bedeutung i n den Niederungen 

Art des Lebensraumkomplexes 

Grünland 

Grünland auf Marschböden mit 

tonigem Schluff (Stör); bzw. 

auf Niedermoorboden und Gley-

Podsoi 

Quellfluren 

I.d.R. helokrene Quellfluren. 

Austretendes Wasser hat ganz-

jährig konstante niedrige 

Temperatur, es ist nährstoff-, 

basen-, und sauerstoffreich. 

Quellen als (Fisch-)teiche 

aufgestaut, direkt an der 

Quelle oder wenig später 

Teiche und Gräben 

Vielzahl von Quellen, tlw. 

jahrhundertelange Nutzung 

als Fischteiche. Wenige 

Teiche sind nach Abbau ent-

standen. 

Gräben entwässern vor allem 

die Störniederung (Fehn-

kultur), aber auch die 

anderen Niederungen (Rantzau-, 

Großen-Teich-Graben) und die 

Moorflächen (Im Moor, Haarmoor) 

Gräben werden i.d.R. regelmäßig 

jährlich geräumt. 

Bedeutung für die Pflanzenwelt/ 

Tierwelt 

Einsaaten von Nutzgräsern; z.T. 

erhebliche Krautarmut durch 

Herbizideinsatz. 

Beweidung/bzw. beginnend Ver-

brachung artenreicher Feucht-

grünlandstandorte 

Eine ausgedehnte, baumarme Nie-

derung ist Lebensraum für 

Wiesenvögel, darunter bedrohte 

Arten (Bekassine, Storch, Kiebitz) 

Lebensraumverluste durch Ent-

wässerung und Artenverarmung 

Quellfluren mit charakteris-

tischem Pflanzenbestand. 

Auf landwirtschaftlich genutzten 

Standorten: Feuchtgrünland 

meist artenreich, durch Bewei-

dung trittgefährdet. 

In ungestörten Quellen leben 

Tierarten mit speziellen An-

passungen (krenobiote und 

krenophile Arten). Arten finden 

in gestörten Quellen keinen 

Lebensraum 

Wenig Chance für die Entwicklung 

von Großseeqenriedern und 

Röhrichtstreifen sowie Ufersäumen. 

Einzige geeignete Lebensräume 

für Tierarten, die temporär/ 

dauernd auf aquatische Lebens-

räume angewiesen sind. 

Laichgewässer für Amphibien. 

Nahrungsraum für Storch, Reiher, 

Enten. 

Libellen treten an windgeschütz-

ten Gräben und Teichen auf. 

Beurteilung 

Unersetzlicher Lebensraum-

komplex; ausgedehnte Nieder-

ungen mit Torfboden sind 

Lebensraum spezifischer 

Fauna; durch Entwässerung 

und intensive Nutzung im Wert 

tlw. erheblich herabgesetzt 

Positiv: Fast durchgängig 

Grünlandnutzung mit ganz-

jähriger Vegetationsdecke 

Unersetzbarer einmaliger, sehr 

wertvoller Lebensraum.Störungen d. 

Wasserhaushalts und der Boden-

struktur führen zu irrever-

siblen Schäden. Intakte Quellen 

unbedingt schutzwürdig. 

Alle Quellen Oelixdorfs sind 

gestört bzw. wenigstens 

beeinträchtigt durch Nach-

barnutzungen 

(Temporär) wasserführende Gräben 

und Teiche sind Ersatzlebens-

räume für entwässerte Wiesen 

und fehlende Flachgewässer. 

In einer entwässerten Land-

schaft: wertvoller Lebens-

raumtyp. 
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B i o t o p e von l a n d e s w e i t e r Bedeutung 
( B i o t o p k a r t i e r u n g des Landes S c h l e s w i g - H o l s t e i n ) 

Top.Karte 2023/2 (Stör) 
(17.8.1978) 
Naturraum 
H o l s t e i n i s c h e Vorgeest 

Standort/Geologie 
Stör 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Flußlauf, Röhricht 

Dominante Arten 
Phragmites communis, P e t a s i t e s a l b u s , C a l a m a g r o s t i s 
pseudophragmites, Typha l a t i f o l i a 

Sonstige Arten 
Rumex hydrolapathum, S c i r p u s m a r i t i m u s , F i l i p e n d u l a u l m a r i a , 
E p i l o b i u m h i r s u t u m , C i r s i u m oleraceum, C o n v o l v u l u s a r v e n s i s , 
Rumex conglomeratus, Arrhenatherum e l a t i u s , Eupatorium 
cannabinum, Polygonum h y d r o p i p e r , S a l i x spec., I r i s pseudoacorus 

Blässhuhn 

S e l t e n e Arten 
Flußuferläufer, E i s v o g e l 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 

Mäandrierender Flußlauf m i t d i c h t e n Schilfbeständen am U f e r und 
i n den Biegungen, m i t einem A l t a r m , dem Einfluß der Ti d e 
u n t e r w o r f e n m i t z u g e t r e t e n d e n Schlickbänken (da r a u f v e r e i n z e l t 
L i m i k o l e n ) 

Nut zungsbenachbarung 
im Grünland gelegen 

Maßnahmen/Empfehlungen 
genaue I n f o r m a t i o n e n über Fauna notwendig 

Weitere Merkmale: 
T y p i s c h für den Naturraum 

Anmerkung Landschaftsplan: 
Unverändert. V g l . Maßnahme 27 

Top.Karte 2023/21 (Große Teiche; Aufstau Großen-Teich-Graben) 
(31.8.1978) 

Naturraum 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Standort/Geologie 
Geländemulde 

Dominante Bestände/GesellSchäften 
T e i c h g e s e l l s c h a f t e n , Röhricht 

Dominante Arten 
S c i r p u s l a c u s t r i s , Typha a n g u s t i f o l i a 
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Sonstige Arten 
Potamogeton n a t a n s , G l y c e r i a maxima, Polygonum amphibium, 
Lemna minor, Typha l a t i f o l i a , S p a r t i n a t o w n s e n d i i , Rumex hy d r o 
p i p e r , Bidens t r i p a r t i t a , A lisma p l a n t a g o - a q u a t i c a 

Blässhuhn 

Seltene Arten 
Nuphar l u t e a 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Zwei h i n t e r e i n a n d e r l i e g e n d e größere F i s c h t e i c h e m i t d i c h t e n 
Beständen von Hoher Teichsimse und Schmalblättrigem Rohrkolben, 
von Baumgruppen (Pappel) umgeben. 

Gefährdung/Einflüsse 
U f e r b e r e i c h e werden beweidet 

Nut zungsbenachbarung 
im Grünland gelegen 

Merkmal ( S c h u t z ) : 
§ 11 naß 

Anmerkung Landschaftsplan: 
Unverändert. V g l . Maßnahme 8 

Top .Karte 2023/31 (Eichkoppel mit Katzenkuhle, Gehege Über-
Stör) 
(31.8.1978) 
Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest Geesthang 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
m e s o p h i l e r Laubwald 

Dominante Arten 

Fagus s y l v a t i c a , Aegopodium p o d a g r a r i a , C i r c a e a l u t e t i a n a 

Sonstige Arten 

Geranium r o b e r t i a n u m , M y c e l i s m u r a l i s , M i l i u m effusum, O x a l i s 
acetosa, U r t i c a d i o i c a , Stachys s y l v a t i c a , V i o l a spec., 
Polygonatum m u l t i f l o r u m , Lamium g a l e o b d o l o n , D r y o b t e r i s f i l i x -
mas, Sambucus n i g r a , Acer pseudoplatanus 
Seltene Arten 
Daphne mezereum 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
m u l l r e i c h e r Buchen-Hallenwald auf Eichen-Hainbuchen-Standort 
m i t s t e l l e n w e i s e d i c h t e r K r a u t S c h i c h t , i n den Randbereichen kaum 
S t r a u c h s c h i c h t . 
S t r a u c h s c h i c h t : 5 %, 40 % 
K r a u t s c h i c h t : 80 - 100 %, i n den b e i d e n w e s t l i c h e n Teilflächen 
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Durchmesser der Buchen ca. 40 - 50 cm, auch stärkere Exemplare 
und Jungwuchsbereiche. 

Nut zungsbenachbarung 
von Straßen und S p o r t a n l a g e e i n g e g r e n z t 

Merkmal (Schutz) 
LSG Bestand 

Weitere Merkmale 
T y p i s c h für den Naturraum 

Anmerkung Lan d s c h a f t s p l a n 
Unverändert. V g l . Maßnahme 2 3 

Top.Karte 2023/32 ( F i s c h t e i c h e südl. Katzenkuhle, am Weinberg) 
(31.8.1978) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest T a l e i n s c h n i t t 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
T e i c h g e s e l l s c h a f t e n , Röhricht 

Dominante Arten 

S a g i t t a r i a s a g i t t i f o l i a , Typha l a t i f o l i a , Phragmites communis 

Sonstige Arten 

G l y c e r i a maxima, Carex r i p a r i a , S c i r p u s l a c u s t r i s , Potamogeton 
natans, Lemna minor, C i r s i u m oleraceum, A c h i l l i a p t a r m i c a , 
Mentha a q u a t i c a , Alnus g l u t i n o s a , S a l i x s p e c , B e t u l a pubescens, 
Alisma p l a n t a g o - a q u a t i c a 
Seltene Arten 

L i b e l l e n : Aeschna g r a n d i s , Aeschna cyanea 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 

Zwei h i n t e r e i n a n d e r l i e g e n d e Teiche m i t d i c h t e n Beständen von 
P f e i l k r a u t , großer A n t e i l von Breitblättrigem Rohrkolben und 
etwas S c h i l f . 
Gefährdung/Einflüsse 
g e r i n g e t e i c h w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung 

Nutzungsbenachbarung 
von Buchen- und F i c h t e n w a l d umgeben 

Maßnahmen/Empf ehlungen 
k e i n e I n t e n s i v i e r u n g vornehmen 

Merkmal (Schutz) 
LSG Bestand 

Anmerkung Landschaftsplan: 
Unverändert. V g l . Maßnahme 2 5 



Top.Karte 2023 /35 (Schachblumenwiesen) 

Naturraum Standort/Geologie 
H o l s t e i n i s c h e Vorgeest "Große Au"-Niederung 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Feuchtgrünland 

Dominante Arten 

Alopecurus p r a t e n s i s , Alopecurus g e n i c u l a t u s , Poa t r i v i a l i s 

Sonstige Arten 

Rumex acetosa, Ranunculus repens, Cardamine p r a t e n s i s , C a l t h a 
p a l u s t r i s , T r i f o l i u m repens, Comarum p a l u s t r e 
S e l t e n e Arten 
F r i t i l l a r i a m e l e g a r i s 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Grünland auf feuchtem, nährstoffreichem, p e r i o d i s c h 
überschwemmtem, grundwassernahem Flußmarschboden auf ehemaligem 
Moor ( G e e s t r a n d l a g e ) . Hauptvorkommen der Schachblume v e r l a g e r t 
auf d i e Randbereiche ( D e i c h e ) . Fläche s t a r k z e r t r e t e n . 

Gefährdung/Einflüsse 
zu s t a r k e Beweidung 

Nutzungsbenachbarung 
Grünland, Wald 

Maßnahmen/Empfehlungen 
e x t e n s i v e Nutzung 

L i t e r a t u r / I n f o r m a t i o n e n / S o n s t i g e s 
Werner Jansen, Die Schachblume im K r e i s S t e i n b u r g (Auszug aus: 
S t e i n b u r g e r Jahrbuch) 

Merkmal (Schutz) 
NSG V o r s c h l a g 

Weitere Merkmale 
S e l t e n e r Bestand 

Anmerkung Lan d s c h a f t s p l a n 
Bestand rückläufig d u r c h noch immer s t a r k e Beweidung. 
V g l . Maßnahme 11 
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B i o t o p e von k r e i s w e i t e r Bedeutung (Biotopkartierung des 
K r e i s e s Steinburg) 

Top.Karte 2 023/ K 1 ( Q u e l l b e r e i c h südöstl. Holzwiese 
Hostbachtal) 
(29.4.1988) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest K l i f f 
H o l s t e i n i s c h e Vorgeest 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Bruchwald m i t Q u e l l b e r e i c h 

Dominante Arten 
Alnus g l u t i n o s a , U r t i c a d i o i c a 

Sonstige Arten 
Ranunculus f i c a r i a , C hrysosplenium a l t e r n i f o l i u m , S c i r p u s 
s y l v a t i c a 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
K l e i n e r B r u c h w a l d r e s t am Fuß des K l i f f s . Im Norden n a t u r n a h e r 
Quellhang m i t v e r g l e i c h s w e i s e reichem M i l z k r a u t b e s t a n d . 

Nutzungsbenachbarung 

Im Norden Acker, Laubwald, im Süden Grünland 

Maßnahmen/Empfehlungen 

Naturnahe E n t w i c k l u n g für das gesamte K l i f f vorsehen! Verbund 
s c h a f f e n . 
Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
Durch d i e neugeschaffene K o p p e l z u f a h r t zur nördlich gelegenen 
Ackerfläche w i r d d i e s e s B i o t o p beeinträchtigt. Auch d i e s e r 
Q u e l l b e r e i c h i s t d u r c h anthropogene Nutzungen j e t z t 
beeinträchtigt. 

Top .Karte 2023/K 2 (ehemal. Abgrabung Wilke) 
(25.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest A l t e Abgrabung 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Laubwald m e s o p h i l 

Dominante Arten 
Alnus g l u t i n o s a 

Sonstige Arten 
Sambucus n i g r a , U r t i c a d i o i c a 

BeSchreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
A l t e Abgrabung d i c h t m i t E r l e n und Schwarzen Holunder 
bestanden. Hohes Nährstoffpotential an d i c h t e r B r e n n e s s e l f l u r 



erkennbar. 

Gefährdung/Einflüsse 
Ablagerung v. T o t h o l z 

Nut zungsbenachbarung 
Grünland, Weg 

Maßnahmen/Empfehlungen 
Beobachten Sukzession 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
unverändert. V g l . Maßnahme 10 

Top.Karte 2 023/K 3 (Bruchwaldrest am Klärwerk) 
(25.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H o l s t e i n i s c h e Vorgeest Niederung 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Bruchwald 

Dominante Arten 

Alnus g l u t i n o s a , P h r a g n i t e s a u s t r a l i s 

Sonstige Arten 

B e t u l a pubescens, G l y c e r i a maxima, U r t i c a d i o i c a , A n g e l i c a 
s y l v e s t r i s , C i r s i u m oleraceum, C a l a m a g r o s t i s canescens, 
S c i r p u s s y l v a t i c u s 
S e l t e n e Arten 
I r i s pseudaconus 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Recht nasser Bruchwald i n Grünland gelegen 

Merkmal (Schutz) 
§ 11 nass 

Nut zungsbenachbarung 
Grünland 

Maßnahmen/Empfehlungen 
E x t e n s i v i e r u n g s p u f f e r s c h a f f e n , Gemeinde O e l i x d o r f a n s c h r e i b e n 

Anmerkungen La n d s c h a f t s p l a n 
unverändert. 
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Top.Karte 2023/K 4 (Burwisch. Teilfläche) 
(25.9. 1987) 

Naturraum 
H o l s t e i n i s c h e Vorgeest 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Bruchwald, Sumpf 

Dominante Arten 
Alnus g l u t i n o s a , S a l i x spec. 

Sonstige Arten 
S c i r p u s s y l v a t i c a , C i r s i u m p a l u s t r e , C i r s i u m oleraceum, G l y c e r i a 
maxima, Rubus f r u t i c o s u s , Lycopus europaeus, Humulus l u p u l u s 

Seltene Arten 
I r i s pseudaconus 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Sumpffläche m i t Bruchwaldsaum i n Bachniederung gelegen. 

Merkmal (Schutz) 
§ 11 naß 

Nutzungsbenachbarung 
Grünland, ausgebautes Fließgewässer 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 13.3. 

Standort/Geologie 
Niederung 

Top.Karte 2023/K 5 ( F e l d h o l z i n s e l am Redder von Winseldorf 
nach Kollmoor) 
(2.5.1988) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Feldgehölz/Redder 

Sonstige Arten 
B e t u l a pubescens e t pendula, Carpinus b e t u l u s , Sorbus a u c u p a r i a , 
Sambucus n i g r a , S t e l l a r i a h o l o s t e a , V e r o n i c a hederacea, Rubus 
spec. (Brombeere + Himbeere) 

S e l t e n e Arten 
I r i s pseudaconus 
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Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
K l e i n e s Feldgehölz i n Redder übergehend. W a l d r a n d e f f e k t . Etwas 
A l t h o l z b e s t a n d . E i n i g e F i c h t e n e i n g e s t r e u t . 

Nutzungsbenachbarung 
Grünland, Weg 

Maßnahmen/Empfehlungen 
F i c h t e n nach Abgang d u r c h Laubhölzer ersehen. 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
unverändert. V g l . M 12 

Top.Karte 2 023/K 6 (Abgrabung Burwisch) 
(25.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest Abgrabung ( a l t ) 

Dominant e Best ände/Gesellschaf ten 
Eichenwald (Laubwald m e s o p h i l ) 

Dominante Arten 
Quercus r o b u r 

Sonstige Arten 
B e t u l a pubescens, C o r y l u s a v e l l a n a , U r t i c a d i v i c a , Rubus 
f r u t i c o s u s , Rubus i d e u s , S t e l l a r i a h o l o s t e a , Geum r i v a l e , Lycopus 
europaeus, I m p a t h i e n s p a r v i f l o r a 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
K l e i n e s Eichenwäldchen i n Niederung gelegen. S t e l l e n w e i s e f e u c h t e 
B e r e i c h e m i t 
Hasel und M o o r b i r k e . 
K r a u t s c h i c h t : 80 % 
S t r a u c h s c h i c h t : 40 % 
Im Süden auf ehemaliger Abgrabung. 

Nutzungsbenachbarung 
Straße, Grünland 

Anmerkungen La n d s c h a f t s p l a n 
unverändert; Fläche j e d o c h insgesamt abgegraben. 
V g l . Maßnahme 13.2 
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Top.Karte 2023 /7 (Abgrabung Kurze Blöcken) 
(25.9.1987) 

Naturraum 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Laubwald m e s o p h i l 

Dominante Arten 

B e t u l a pubescens, Sorbus a u c u p a r i a 

Sonstige Arten 

Corycus a v e l l a n a , O x a l i s a c e t o s e l l a , Deschampsia c a e s p i t o s a , 
C i r c u e a l u t e t i a n a , S t e l l a r i a h o l o s t e a , M i l i u m effusum, Rhamnus 
f r a n g u l a 
Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
M e s o p h i l e r Laubwald i n Hanglage an der Naturraumgrenze. E i n i g e 
t r o c k e n e B e r e i c h e m i t S t i e l e i c h e bestanden (Al t a b g r a b u n g ) 
K r a u t s c h i c h t : 80 % 
S t r a u c h s c h i c h t : 40 % 

Maßnahmen/Empf ehlungen 
Lücke im Nordosten a u f f o r s t e n , G r e n z b e r e i c h im Süden natürlich 
h e r r i c h t e n 

Anmerkungen La n d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 16; d i e s e w e i c h t von den Empfehlungen des K r e i s e s 
ab. 

Standort/Geologie 
Hanglage (Naturraumgrenze) 

Top.Karte 2023/K 8 (ehem. Abbau Gretenkamp. Westl. Teilfläche) 
(25.9 .1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Laubwald/Mischwald 

Dominante Arten 
Populus spec. 

Sonstige Arten 
Alnus g l u t i n o s a , S a l i x s p e c , Quercus r o b u r , Sambucus n i g r a 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
A u f f o r s t u n g auf a l t e r Abgrabung. S t e l l e n w e i s e m i t F i c h t e n 
d u r c h s e t z t . 

Merkmal (Schutz) 
§ 11 naß 

Nutzungsbenachbarung 
Weg, Acker, Grünland 



Maßnahmen/Empfehlungen 
F i c h t e n b e s t a n d nach Abgang n a t u r n a h e r s e t z e n 

Top.Karte 2023/K 9 (Pappeldreieck Gretenkamp) 
(25.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest Ebene 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Papp e l a n p f l a n z u n g 

Sonstige Arten 
Alnus g l u t i n o s a , S a l i x spec., Quercus r o b u r , Sambucus n i g r a 

Nutzungsbenachbarung 
Weg, Acker, Grünland 

Maßnahmen/Empf ehlungen 
Pappeln nach Abgang d u r c h h e i m i s c h e A r t e n e r s e t z e n . 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 2 

Top.Karte 2023/K 10 (ehemalige Abgrabung südlich 
"Alte Heide". T e i l b e r e i c h ) 
(25.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest Abgrabung 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Laubwald m e s o p h i l , R u d e r a l v e g e t a t i o n 

Beschreibung/Begründung zum Schut z v o r s c h l a g 
Abgrabungsböschung m i t mesophilem Laubwald bewachsen. D a h i n t e r 
e i g e n t l i c h e Abgrabung, d i e a l s R e i t p l a t z g e n u t z t w i r d . 
H i e r : R u d e r a l v e g e t a t i o n auf nährstoffangereicherten Sand, 
Grünland d o m i n i e r t . 

Kaum o f f e n e Sandflächen, Birkenaufwuchs. 

Maßnahmen/Empfehlungen 

Möglichkeit e i n e r R e n a t u r i e r u n g prüfen 
Anmerkung Lan d s c h a f t s p l a n 
Unveränder. V g l . Maßnahme 7.2 
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Top.Karte 2 023/K 11 (Ehemalige Abgrabung südlich "Alt e 
Heide". T e i l b e r e i c h ) 
(25.9.1987) 

Naturraum 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Standort/Geologie 
A l t e Abgrabung 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
A u f f o r s t u n g N a d e l h o l z 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
N a d e l h o l z a u f f o r s t u n g a uf a l t e r Abgrabung. 
F r e i e Flächen m i t Weiden bestanden => h i e r Ansatz zur 
R e n a t u r i e r u n g . 

Nut zungsbenachbarung 
Acker, Weg, Grünland 

Maßnahmen/Empfehlungen 
Fläche nach Abgang ökologisch h e r r i c h t e n . 

Anmerkung L a n d s c h a f t s p l a n 
v g l . Maßnahme 7.1 

Top.Karte 2023/K 12 (ehem. Abgrabung Gretenkamp. Östliche 
Teilfläche/Reitplatz) 
(25 . 9 .1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest A l t e Abgrabung 

Dominant e Best ände/Gesellschaften 
A u f f o r s t u n g N a d e l h o l z 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
A l t e Abgrabung, d i e a l s Pferdeweide g e n u t z t w i r d . 
Eine R e n a t u r i e r u n g wäre sehr aufwendig Stadtnähe u. 
P f e r d e h a l t u n g (Naherholung) berücksichtigen. 

Anmerkungen La n d s c h a f t s p l a n 
Unverändert. V g l . M 3.2 

Top.Karte 2023/K 13 ( Q u e l l b e r e i c h am Klärwerk) 
(24 . 9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Q u e l l b e r e i c h 
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Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Q u e l l b e r e i c h m i t b r u c h w a l d a r t i g e m Bewuchs. 
Sukzession abwarten. 

Nut zungsbenachbarung 
Grünland, P f e r d e k o p p e l 

Maßnahmen/Empfehlungen 
e i n f r i e d i g e n , e r l . A p r i l 1989 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
Unverändert. Maßnahmen n i c h t e r f o r d e r l i c h . 

Top.Karte 2023/K 14 (Bruchwald am Klärwerk) 
(24.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Dominant e Best ände/Gesellschaften 
Bruchwald, H o c h s t a u d e n f l u r 

Dominante Arten 
Alnus g l u t i n o s a , U r t i c a d i o i c a 

Sonstige Arten 
Populus spec., S a l i x spec., Phragmites communis, 
A n g e l i c a s y l v e s t r i s 

Seltene Arten 
I r i s pseudacorus 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Feuchter E r l e n b r u c h , e i n i g e Pappelanpflanzungen. Nährstoffreich. 
Aspekte m i t In d i s c h e m S p r i n g k r a u t . 

Nut zungsbenachbarung 
Pferdeweide, Weg 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
Unverändert. Maßnahmen n i c h t e r f o r d e r l i c h . 

Top.Karte 2 023/K 15 (Orchideenwiese U n t e r s t e s Moor) 
(25 . 9 .1987) 

Naturraum 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Standort/Geologie 
Hanglage (Naturraumgrenze) 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Feuchtgrünland, Q u e l l f l u r 



Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Q u e l l i g e s Grünland am Hang (Naturraumgrenze) b i s h e r 
e i n h e i t l i c h e s A r t e n s p e k t r u m , da i n t e n s i v e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Nutzung. L a n g f r i s t i g den gesamten Hang s i c h e r n ! 

Maßnahmen/Empf ehlungen 
Gesamter Hangbereich aus der Nutzung nehmen u. a u f f o r s t e n (WM). 
E x t e n s i v i e r e n . 

Anmerkungen Landschaftsplan 
Unverändert. E n t w i c k l u n g noch d u r c h L a n d w i r t s c h a f t geprägt. 
V g l . Maßnahme 19 

Top.Karte 2023/K 16 (Ehemalige Abgrabung zwischen Holzwiese 
und Un t e r s t e s Moor) 
(25.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest W a l d s t a n d o r t 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Laubwald, m e s o p h i l 

Dominante Arten 
Alnus g l u t i n o s a 

Sonstige Arten 

Sorbus a u c u p a r i a , Fagus s y l v a t i c a , C o r y l u s a v e l l a n a 

Beschreibung/Begründung zum Schut z v o r s c h l a g 

F r i s c h e r Laubmischwald an der Naturraumgrenze (Hang) gelegen. 
D i c h t e S t r e u s c h i c h t , kaum K r a u t s c h i c h t ausgeprägt. S t r a u c h s c h i c h t 
ca. 10 % 
Im Süden u n g e n u t z t e r Grünlandstreifen. 
Nutzungsbenachbarung 
Grünland 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 2 0 

Top.Karte 2023/K 17 (Niedermoorbereich IM MOOR. Teilfläche) 
(25.9.1987) 

Naturraum Standort/Geologie 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
S t a r k entwässerter ehem. Bruchwald 

Dominante Arten 
B e t u l a pubescens 
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Sonstige Arten 
F r a x i n u s e x c e l s i o r , Alnus g l u t i n o s a , L o n i c e r a periclymenum, 
S t e l l a r i a h o l o s t e a , M o l i n i a c o e r u l l e a , Deschampsia f l e x u o s a 

BeSchreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
M e s o p h i l e r Laubwald, ehemals Bruchwald, s t a r k entwässert. Im 
Süden f e h l g e s c h l a g e n e N a d e l h o l z p f l a n z u n g (Windwurf). 
Zwischen b e i d e n Teiflächen l i e g t f e u c h t e s Grünland. 
D i c h t e S t r e u s c h i c h t , B i r k e n j u n g a u f w u c h s . 

Gefährdung/Einflüsse 
Entwässerung 

Nut zungsbenachbarung 
Grünland 

Maßnahmen/Empf ehlungen 
Entwässerung aufheben, Grünlandnutzung aufgeben, 
Fließgewässer r e n a t u r i e r e n . 

Anmerkung La n d s c h a f t s p l a n 
Unverändert. V g l . Maßnahme 4.1 

Top.Karte 2023/K 18 (Niedermoorbereich IM MOOR. T e i l b e r e i c h ) 
(2 .5.1988) 

Naturraum 
H e i d e - I t z e h o e r Geest 

Dominant e Best ände/Gesellschaften 
Laubwald, m e s o p h i l 

Dominante Arten 
B e t u l a pubescens 

Sonstige Arten 
Sorbus a n c u p a r i a , Sambucus n i g r a , Rubus spec. (Brombeer, 
Himbeere) S t e l l a r i a h o l s t e a , Holanus l a n a t u s , Brachhypodium 
pinnatum, Quercus r o b u r 

BeSchreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
M e s o p h i l e r Laubwald im Grünland/Ackerland gelegen. Im Südwesten 
f e u c h t e r B e r e i c h m i t Moobirken, im Nordosten verbuschende 
L i c h t u n g . E i n i g e F i c h t e n i n s e l n . 

Nut zungsbenachbarung 
Grünland, Acker 

Maßnahmen/Empfehlungen 
F i c h t e n i n s e l n n a t u r n a h e r s e t z e n , Waldrand s c h a f f e n , 
Randgraben e i n f r i e d i g e n 

Anmerkungen Lan d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 4.2 

Standort/Geologie 
Ebene 

111 



Top.Karte 2023/K 1 9 ( T e i c h w e s t l i c h ehemalige Z i e g e l e i ) 
(2.5.1988) 

Gemeinde 

O e l i x d o r f 

F i s c h t e i c h 

S c h w i m m b l a t t v e g e t a t i o n 

Potamogeton spec., S a g i t t a r i a s a g i t t i f o l i a 

Röhricht 

Phrogmites a u s t r a l i s , C a l a m a g r o s t i s canescens 
Gehölzsaum 
Alnus g l u t i n o s a 
QuelIflur/Feuchtgrünland 
I r i s pseudacorus 

Bemerkungen 
T e i c h i s t ordnungsgemäß ( b e i s p i e l h a f t ) e i n g e f r i e d r i g . 

Anmerkungen La n d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 21.3.2 

Top .Karte 2023/K 2 0 ( T e i c h Auerhahn) 
(25.9.1987) 

Gemeinde 
O e l i x d o r f 

Lache/Tümpel 
T e i c h 

Bemerkungen 
Kleingewässer i n u n m i t t e l b a r e r Bebauung. 
Im Süden Grünland. H i e r w i r d das U f e r überweidet. 
Naturnahe H e r s t e l l u n g im Rahmen der F l u r b e r e i n i g u n g 
angebracht. 

Anmerkungen La n d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 21.3.3. 

112 



Top.Karte 2 023/K 21 (Waldrand Tannenkoppel) 

Naturraum Standort/Geologie 
W a l d s t a n d o r t 

Dominante Bestände/Gesellschaften 
Laubwald, mesophil 

Dominante Arten 
Fagus s y l v a t i c a , Quercus r o b u r 

Sonstige Arten 
S t e l l a r i a h o l o s t e a , Anemone nemorosa, Adoxa m o s c h a t e l l i n a , 
Rubus spec. (Brombeere, Himbeere) 

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag 
Naturnah b e l a s s e n e r R a n d s t r e i f e n im W e s t b e r e i c h e i n e s 
N u t z f o r s t e s . 

Nutzungsbenachbarung 
F o r s t , Acker 

Maßnahmen/Empf ehlungen 
k e i n e F i c h t e n a u f f o r s t u n g 

Anmerkungen La n d s c h a f t s p l a n 
Keine Maßnahmen im Rahmen des L a n d s c h a f t s p l a n s . Tannenkoppel 
l i e g t außerhalb des Gemeindegebietes. 
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Biotope von l o k a l e r Bedeutung 

Top.Karte 2 023/OE I (Sürgen, A l t e Wiese. Q u e l l b e r e i c h m i t 
Feuchtwiesen) 

Dominate Bestände/Gesellschaften: 
Weidelgras-Weißklee-Weiden 
Knicks m i t C o r y l l u s a v e l l a n a , Quercus r o b u r , Crataegus monogyna. 
Feuchte Senkenbereiche m i t Alnus g l u t i n o s a . 
Rubus spec, und U r t i c a d i o i c a (am S i e d l u n g s r a n d ) 

Sonstige Arten: 
Juncus e f f u s u s , Carex n i g r a , S a l i x s p e c , Equisetum p a l u s t r e e t 
f l u v i a t i l e 

Seltene Arten: 

D a c t y l o r h i z a m a j a l i s 

Ardea c i n e r e a 

Beschreibung: 

Quellzone und O b e r l a u f des Großen-Teich-Grabens. Teilgewässer 
über Hof Basten kommend. Ausgedehnte Quellzone im B e r e i c h 
Sürgen/Alte Wiese, aus der zwei T e i l b e r e i c h e a b f a l l e n . 
I n den Q u e l l b e r e i c h e n v e r s c h i e d e n e b e e i n f l u s s e n d e Nutzungen, 
daher s i n d d i e Q u e l l e n v o r Ort kaum zu f i n d e n . Nutzung der 
Q u e l l e n z u r T e i c h s p e i s u n g ( F i s c h t e i c h e ) , t l w . Bebauung; i n t e n s i v e 
F r e i z e i t n u t z u n g und andere s i e d l u n g s r a n d b e d i n g t e Beeinträch
t i g u n g e n . Die F i s c h t e i c h e s i n d N ahrungsbiotop des G r a u r e i h e r s . 
Die Grünlandflächen s i n d f e u c h t e , b i n s e n r e i c h e Weiden, d i e 
i n t e n s i v m i t schwarz-bunten R i n d e r n beweidet werden; auch b e i 
E x t e n s i v i e r u n g i s t d u r c h vorhandene E u t r o p h i e r u n g und 
Bodenv e r d i c h t u n g e i n e zunehmende Verbin s u n g zu e r w a r t e n . 
Merkmal/Schutz 
Teilflächen u n t e r l i e g e n dem Schutz des § 20 
Bundesnaturschutzgesetz i n Verbindung m i t §§ 11 und 8 (3) 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z ; § 25 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z und 
Bundesartenschutzverordnung g e l t e n p a r t i e l l . 

Anmerkung Lan d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 1 
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Top.Karte 2 023 ZOE I I (Ehemaliger Abbau nördlich Mühlenweg) 

Dominate Bestände/Gesellschaften 
Quercus r o b u r , U r t i c a d i o i c a , Rumex acetosa, Tripleurospermum 
inodorarum, S a l i x spec., Rubus spec. 

Beschreibung der Fläche 
Neben einem Redder ge l e g e n e r ehemaliger Abbau. Die Fläche i s t 
d u r c h Sukzession m i t Eichen bewachsen, d i e s i c h aus dem Redder 
und den umgebenden Knicks ausgesamt haben. 
Dadurch i s t e i n n i e d e r w a l d a r t i g e r C h a r a k t e r des Eichenbewuchses 
e n t s t a n d e n . 

Anmerkung La n d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 5 

Top.Karte 2023/OE I I I ( E r l e n b r u c h r e s t U n t e r s t e s Moor) 

Beschreibung der Fläche 
I n m i t t e n e i n e r i n t e n s i v g e n u t z t e n Rinderweide b e f i n d e t s i c h auf 
e i n e r schmalen P a r z e l l e e i n E r l e n b r u c h r e s t . 

Gefährdung 
Durch fortwährende Entwässerung i s t der Wasserstand für e i n e n 
Bruchwald zu n i e d r i g . 

Anmerkung Lan d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 17 

Top.Karte 2023/OE V I (Sandabbau U n t e r s t e s Moor) 

Beschreibung der Fläche 
An der K l i f f k a n t e im Übergangsbereich zwischen Geest und 
Störniederung wurde und w i r d im bäuerlichen Abbau Sand 
abgegraben. Dadurch i s t e i n e o f f e n e , nach Süden e x p o n i e r t e 
Sandabbruchkante e n t s t a n d e n , d i e i n den schon länger n i c h t mehr 
berührten Be r e i c h e n p a r t i e l l m i t T r o c k e n v e g e t a t i o n bedeckt i s t . 

Gefährdungen 

Die Abbruchkante u n t e r l i e g t der Beweidung 

Merkmal (Schutz) 

Die K l i f f k a n t e i s t Geologisch-geomorphologisch von l a n d e s w e i t e r 
Bedeutung. 
Anmerkung Lan d s c h a f t s p l a n 
V g l . Maßnahme 18 
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5 . E i g e n a r t und Schönheit von Natur und Landschaft 

5.1 D o r f - und L a n d s c h a f t s b i l d 

Grünstruktur im D o r f b i l d 

Die Grünstruktur O e l i x d o r f s w i r d besonders d u r c h d i e Topographie 
geprägt. 

Die Gemeinde w i r d d u r c h das T a l des nördlichen Horstbaches i n e i n e 
Nord- und Südhälfte g e t e i l t . 
Das H o r s t b a c h t a l i s t t e i l s b e waldet, t e i l s a l s Garten g e n u t z t oder 
a l s Grünland beweidet. Wegen der wohnungsnahen Möglichkeiten b e f a n 
d e n / b e f i n d e n s i c h im T a l z a h l r e i c h e F i s c h t e i c h e . Diese s i n d t e i l w e i s e 
schon sehr a l t , wurden neu a n g e l e g t oder s i n d z w i s c h e n z e i t l i c h 
zugeschüttet worden. 
Große T e i l e des Tales s i n d heute im D o r f b i l d n i c h t mehr e r l e b b a r , da 
s i c h das T a l im gesamten O r t s b e r e i c h im B e r e i c h p r i v a t e r Gärten 
b e f i n d e t und n i c h t zugänglich i s t . 
Das H o r s t b a c h t a l und s e i n e F u n k t i o n im Dorf wurde im A r b e i t s k r e i s 
N a t u r und Grün im Rahmen der D o r f e r n e u e r u n g ( v g l . K a r t e H o r s t b a c h t a l ) 
i n t e n s i v b e a r b e i t e t . Insbesondere e i n e r Hervorheburg des T a l b e r e i c h s 
im O r t s b i l d wurde besondere Bedeutung zugemessen. 

Südlich w i r d d i e O r t s l a g e vom südlichen H o r s t b a c h t a l b e g r e n z t . Auch 
h i e r f e h l t , da das T a l im O r t s b i l d n i c h t wirksam w i r d , das Bewußtsein 
für das Vorhandensein des T a l s . Nur an d r e i S t e l l e n kann e i n 
B e t r a c h t e r an d i e s e n T a l b e r e i c h h e r a n t r e t e n : Auf dem Weg "Am Wald", 
am Grundstück Horststraße 3/3a und am südlichen Rand des zugewach
senen a l t e n Weges nach B r e i t e n b u r g . 
Auch h i e r g i l t es a l s Ergebnis der A r b e i t s k r e i s a r b e i t v o r a l l e m den 
T a l b e r e i c h e r f a h r b a r zu machen. 

Die Gesamte Gemeinde O e l i x d o r f w i r d d u r c h i h r e Q u e l l e n und d i e daraus 
g e s p e i s t e n Teiche geprägt. Im Dorf s i n d v i e l e Teiche vorhanden. Diese 
l i e g e n im T a l des nördlichen und südlichen Horstbachs und im 
nördlichem O r t s r a n d b e r e i c h . 
Früher b e f a n d s i c h am j e t z i g e n Buswendeplatz Unterstraße/ 
Oberstraße e i n D o r f t e i c h , der j e d o c h i n den 60er Jahren zugeschüttet 
wurde. 
Der Gedanke einen/mehrere D o r f t e i c h e im O r t s b i l d wirksam werden zu 
l a s s e n , wurde im A r b e i t s k r e i s N a t ur und Grün d i s k u t i e r t und 
aufgenommen. 

Der nördliche und der w e s t l i c h e O r t s r a n d w i r d von Wald geprägt. 

Knicks und Redder bestimmen w e s e n t l i c h d i e O r t s e i n f a h r t e n 
O e l i x d o r f s . Gerade am O r t s r a n d s i n d Lücken vorhanden, d i e geschlossen 
werden s o l l t e n ( W r i e t e n , nördlicher O r t s r a n d Ponyhof, Oberstraße, 
südlicher O r t s r a n d zum südlichen H o r s t b a c h t a l h i n ) . 
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Prägendes Elemente des a l t e n Dorfes i s t der markante rahmengebende 
Altbaumbestand. D i e s e r markante Altbaumbestand b e f i n d e t s i c h erwar
tungsgemäß im a l t e n D o r f k e r n von O e l i x d o r f . 
Neben der Neupflanzung j u n g e r Gehölze für d i e nächste G e n e r a t i o n 
rahmensetzendes Grüns, d i e e r s t ab etwa 2100 im D o r f b i l d w i r k t , i s t 
es besonders w i c h t i g , das vorhandene Großgrün b i s d a h i n l e b e n s e r 
h a l t e n d zu stützen. 
Durch e i n e B a u m p f l e g e a k t i o n s o l l e n d i e vorhandenen, t l w . j a h r h u n 
d e r t e a l t e n Bäume i n ih r e m Bestand gestützt werden und dab e i mensch
l i c h e (mechanische Beschädigungen dur c h Anfuhr, f a l s c h e n Baumschnitt 
u. a.) und natürliche E i n w i r k u n g e n (z. B. B l i t z ) b e h a n d e l t werden. 
Von r u n d h u n d e r t markanten Altbäumen weisen 68 Bäume mehr oder 
weniger s t a r k e Schäden auf. B e i etwa der Hälfte der Bäume s i n d d i e 
Schäden a l s groß/mittelgroß anzusehen. Eine B a u m p f l e g e a k t i o n für d i e 
markanten e r h a l t e n s w e r t e n Altbäume w i r d 1993 m i t der D o r f e r n e u e r u n g 
durchgeführt. 

S p e z i f i s c h für O e l i x d o r f s i n d d i e v i e l e n im Dorf t e i l w e i s e sehr 
v e r s t e c k t e r h a l t e n und g e b l i e b e n e n a l t e n Obstgärten. 
Sie s i n d n i c h t nur w e s e n t l i c h e s Element der Grünstruktur, sondern 
beherbergen t e i l w e i s e a l t e O b s t s o r t e n ( s . o . ) . 
Zahlenmäßig i s t der A n t e i l der Obstbäume am Altbaumbestand e r h e b l i c h 
und übersteigt den der "großen" Bäume. 
Der E r h a l t der a l t e n Obstgärten i s t Z i e l von D o r f e r n e u e r u n g und 
L a n d s c h a f t s p l a n u n g . 

Denkmalwürdiges und l a n d e s w e i t beachtenswertes Grünelement O e l i x d o r f 
i s t der K a f f e e g a r t e n der Gaststätte "Linde". Z i e l i s t es, d i e s e n 
Garten zu e r h a l t e n im Ensemble m i t dem Gaststättengebäude. 
Gebäude und Garten wurden z w i s c h e n z e i t l i c h von der Gemeinde g e k a u f t . 
das Gebäude s o l l r e n o v i e r t werden. Gaststätte und Garten b l e i b e n a l s 
E i n h e i t e r h a l t e n . 

Die Vorgärten i n O e l i x d o r f s i n d n ur i n Ansätzen a l s d o r f t y p i s c h e 
Gärten zu bezeichnen. 
Der A r b e i t s k r e i s N a t u r und Grün der D o r f e r n e u e r u n g h a t daher a l s e i n 
Schwerpunktthema "Gärten im Do r f " erörtert. 
A l l g e m e i n läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß b e d i n g t d u r c h d i e h i s t o r i s c h e n 
Zusammenhänge i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n n i c h t m i t den t y p i s c h e n Bauern
gärten gerechnet werden kann, d i e uns aus Url a u b e n i n südlichen 
Bundesländern i n E r i n n e r u n g s i n d . 
Diese s i n d im w e i t e s t e n Sinne d u r c h den Einfluß von Klöstern geprägt 
und später d u r c h h e r r s c h a f t l i c h e G a r t e n v o r s t e l l u n g e n . S c h l e s w i g -
H o l s t e i n l i e g t a b s e i t s des E i n f l u s s e s der klösterlichen G a r t e n k u l t u r 
Die Einflüsse h e r r s c h a f t l i c h e r G a r t e n g e s t a l t u n g e n fanden i h r e n Weg i 
d i e ländlichen Be r e i c h e S c h l e s w i g - H o l s t e i n , wenn überhaupt, e r s t m i t 
e r h e b l i c h e r z e i t l i c h e r Verzögerung. 
I n der bäuerlichen Gartennutzung s p i e l t der Nutzgedanke e i n e ganz 
w e s e n t l i c h e R o l l e ; der Garten trug/trägt zur Ernährung der F a m i l i e n 
b e i . 
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Gasthof LINDE m i t noch e i n e r 
der namengebenden 
L i n d e n l i n k s am Gebäude und 
dem K a f f e e g a r t e n ; a l s En
semble denkmalwürdig. 
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I n O e l i x d o r f f i n d e n w i r S t r u k t u r e n a l t e r Bauerngärten, d i e im O r t s 
b i l d wirksam werden, i n der Horststraße (3 a, zwischen Haus 2 9 und 2 9 
a ) , i n der Oberstraße (Nr. 32, 38, 4 8 ) , Unterstraße 13. Der schönste, 
t r a d i t i o n e l l geprägte noch e r h a l t e n e V o r g a r t e n b e f i n d e t s i c h v o r dem 
Haus Oberstraße 38. Er b i l d e t e i n h i s t o r i s c h geprägtes Ensemble m i t 
dem Haus. 

Ebenso wie d i e Gebäude der m e i s t e n ehemaligen H o f s t e l l e n , s i n d auch 
i h r e Gartenanlagen " m o d e r n i s i e r t " worden. O f t f i n d e n s i c h n i c h t 
e inmal mehr d i e a l t e n S t r u k t u r e n . 

Auf das O r t s b i l d bezogen bedeucet d i e s e i n e n e r h e b l i c h e n V e r l u s t 
dörflicher Identität. 365 Tage im Jahr s i e h t s o l c h e i n "moderner" 
Garten g l e i c h aus. J a h r e s z e i t e n s i n d n i c h t / k a u m erkennbar, t y p i s c h e 
große oder k l e i n e Dorfbäume und Sträucher s i n d n i c h t vorhanden. 

B e i den neuen Gebäuden und O r t s t e i l e n d o m i n i e r e n d i e " p f l e g e l e i c h t e n " 
immergrünen K o n i f e r e n aus dem G a r t e n c e n t e r . Insbesondere d i e F i c h t e n 
haben d i e E i g e n s c h a f t , wenn s i e zu d i c h t g e p f l a n z t werden, das vom 
P f l a n z e r a v i s i e r t e Z i e l , das Grundstück einblickgeschützt 
einzugrünen, n i c h t erfüllen. 
Im u n t e r e n B e r e i c h werden s i e k a h l , braun und n a d e l n ab, oben e n t 
w i c k e l t s i c h e i n e abdunkelnde Krone. B e i s p i e l e f i n d e n s i c h i n 
O e l i x d o r f b e i s p i e l s w e i s e am Ponyhof, Oberstraße 48, am 
Schmiedeberg/Unterstraße u. a. 

Im Rahmen der D o r f e r n e u e r u n g können s o l c h e d o r f f r e m d e n Gehölze e n t 
f e r n t , zusammen m i t dem Eigentümer d i e zukünftige G a r t e n s t r u k t u r 
e n t w o r f e n und rahmenbildende heimisches Grün (Bäume, Sträucher) 
g e p f l a n z t werden. 

Weite T e i l e d er neueren Bebauung s i n d gar n i c h t oder u n z u r e i c h e n d 
eingegrünt. Dies t r i f f t besonders für den B e r e i c h Sürgen zu, wo das 
größte Gründedefizit O e l i x d o r f s b e s t e h t . Aber auch d i e älteren S t r a 
ßenzüge (Roggenhof w e s t l i c h e S e i t e ) Unterstraße, Chaussee weisen 
mangelndes Grün a u f . 

Entsprechend den D o r f e r n e u e r u n g s r i c h t l i n i e n können im Rahmen der 
D o r f e r n e u e r u n g Maßnahmen zur Verbesserung der dorfökologischen Ver
hältnisse gefördert werden. 
Die P f l a n z a k t i o n i s t für das Jahr 1994 vorgesehen. 
Heimische, s t a n d o r t g e r e c h t e Gehölze s i n d vielfältiger Lebensraum für 
d i e h e i m i s c h e T i e r w e l t (im Gegensatz zu s t a n d o r t f r e m d e n , t l w . 
ausländischen K o n i f e r e n ) , s i e d i e n e n der Verbesserung der dorföko
l o g i s c h e n Verhältnisse und können daher gefördert werden.51 

W i c h t i g b e i der Neuanpflanzung von Gehölzen i n O e l i x d o r f i s t , daß d i e 
für das Dorf c h a r a k t e r i s t i s c h e n und dur c h d i e Topographie v o r 
gegebenen w e i t e n B l i c k b e z i e h u n g e n o f f e n g e h a l t e n werden. H i e r kann 
d u r c h g e z i e l t e P f l a n z u n g e i n z e l n e r hochstämmiger Bäume das E r l e b e n 

5 1 v g l . dazu: R i c h t l i n i e für das Landesprogramm zur W e i t e r e n t w i c k 
l u n g der D o r f e r n e u e r u n g . 
Bekanntmachung des M i n i s t e r s für Ernährung, L a n d w i r t s c h a f t , 
F o r s t e n und F i s c h e r e i vom 14. J u n i 1989 
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der L a n d s c h a f t v e r b e s s e r t werden. Der B e t r a c h t e r würde 
z. B. im B e r e i c h Sürgen/Gartenstraße d u r c h e i n rahmensetzendes 
Baumfenster i n d i e w e i t e L a n d s c h a f t schauen. 

D o r f t y p i s c h e s Einheitsgrün ohne Beziehung z u r L a n d s c h a f t und zu 
Gebäuden s o l l t e z. B. d u r c h e i n e n i e d r i g e Buchen- oder Weißdornhecke 
e r s e t z t werden (Ponyhof Oberstraße). 

Foto Oberstraße 38, V o r g a r t e n 
G a r t e n und Haus b i l d e n e i n h i s t o r i s c h geprägtes und zusammen 
passendes Emsemble 

120 



L a n d s c h a f t s b l l d 

Das L a n d s c h a f t s b i l d i n der Gemeinde O e l i x d o r f w i r d e i n e r s e i t s d u r c h 
d i e b i s an d i e O r t s l a g e h e r a n r e i c h e n d e n Waldflächen ebenso geprägt, 
wie d u r c h d i e Gewässer und i h r e Niederungen und d i e Höhen m i t den 
schönen A u s b l i c k e n i n d i e L a n d s c h a f t . 

1. Besonders a t t r a k t i v e L a n d s c h a f t s b i l d e r s i n d geprägt d u r c h 
K o n t r a s t e . 
Diese können N u t z u n g s k o n t r a s t e s e i n oder K o n t r a s t e 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Höhen oder besondere Raumbildungen. 
Die Wahrnehmung des L a n d s c h a f t s b i l d e s w i r d von k l i m a t i s c h e n (z.B. 
H i n a u s t r e t e n aus dem kühlen Wald auf sonnenbeschienene warme 
Flächen) und a k u s t i s c h e n F a k t o r e n ("schöne" Lands c h a f t kann n i c h t 
genossen werden, wenn der Lärm von t i e f f l i e g e n d e n 
Überschallflugzeugen oder Schießständen d i e Aufmerksamkeit 
a b l e n k t ) . A l s besonders störend w i r d Lärm dann empfunden, wenn e r 
n i c h t a l s Dauergeräusch, sondern a l s i m p u l s a r t i g e s Geräusch 
unvorhergesehen a u f t r i t t . 

2. K o n t r a s t e müssen e r l e b b a r s e i n , 
damit s i e wahrgenommen werden können, d.h. es muß e i n e Möglichkeit 
für Spaziergänger und Wanderer bestehen, d o r t h i n zu gelangen. 

Da O e l i x d o r f k e i n Fremdenverkehrsort i s t , kann davon ausgegangen 
werden, daß das L a n d s c h a f t s e r l e b e n v o r a l l e m i n Ortsnähe b e i einem 
Spaziergang s t a t t f i n d e t . 

3. Unverwechselbare c h a r a k t e r i s t i s c h e B l i c k b e z i e h u n g e n v e r m i t t e l n 
Beziehungen. 
L a n d s c h a f t , d i e immer neue e i n m a l i g e Bilder v e r m i t t e l t , besonders 
dann, wenn das B i l d d u r c h e i n e n Rahmen eingefaßt w i r d (z.B. u n t e r 
rahmensetzenden Gehölzen i n d i e La n d s c h a f t hinausschauen), hat e i n e 
höhere Attraktivität a l s gleichförmige, w e i t e L a n d s c h a f t ohne 
Höhendifferenzen und H o r i z o n t b e g r e n z u n g . 

5.2 Er h o l u n g 

Die Gemeinde O e l i x d o r f i s t k e i n e Fremdenverkehrsgemeinde. Aus disem 
Grunde s o l l nur d i e Erhol u n g s n u t z u n g der Flächen i n der Gemeinde 
O e l i x d o r f d u r c h O e l i x d o r f e r und fremde Gemeindebesucher 
insbesondere I t z e h o e r b e t r a c h t e t werden. 

W i c h t i g s t e l a n d s c h a f t s g e b e n d e E r h o l u n g s n u t z u n g der Gemeindeflächen 
i s t d i e Nutzung zum Spazierengehen. 

Zwar n i c h t so r a u m g r e i f e n d , j e d o c h m i t stärkeren E i n g r i f f e n i n 
Na t u r und La n d s c h a f t verbunden i s t e i n e Nutzung von Flächen zum 
Zwecke des S p o r t s . 
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Besondere B e t r a c h t u n g v e r d i e n t d i e Freiflächennutzung von weniger 
artikulationsfähigen Gruppen, w i e den K i n d e r n , a l t e n Menschen und 
a l s besondere O e l i x d o r f e r Erscheinung, d i e Freiraumbedürfnisse der 
im Heim für Asylsuchende u n t e r g e b r a c h t e n Menschen. 

Spazierengehen 

I n O e l i x d o r f g i b t es e i n i g e besonders lohnende Z i e l e für e i n e n 
Spaziergang. 

Es s i n d d i e s : d u r c h den W a l d b e r e i c h K a l b s b e r g i n R i c h t u n g Wald
f r i e d h o f / T r o t z e n b u r g ; das Hügelgrab; der Bornbusch, das T a l des 
nördlichen und südlichen Horstbachs; der den Bach b e g l e i t e n d e Wald 
zwischen Roggenhof, Holzwiese und Schlange; das Gehege E i c h k o p p e l ; 
der W a l d b e r e i c h Katzenkuhle; d i e b e i d e n l e t z t e r e n m i t 
Erweiterungsmöglichkeiten des Spaziergangs i n R i c h t u n g Stördeich. 

Der Wald im B e r e i c h des Kalbsbergs w i r d zu Spaziergängen und zum 
Bolzen g e n u t z t . 
H i n s i c h t l i c h s e i n e r Attraktivität für Spaziergänger kann f e s t g e 
s t e l l t werden, daß T e i l b e r e i c h e , d i e m i t monotonem Nadelwald be
s t o c k t s i n d , von g e r i n g e r A t t r a k t i o n s i n d . 
Da d i e s e r Wald sowohl von O e l i x d o r f e r n , a l s auch i n e r h e b l i c h e m 
Maße von I t z e h o e r Bürgern g e n u t z t w i r d und s e i n Wert n i c h t nur im 
H o l z e r t r a g , sondern besonders i n der Erholungsneigung l i e g t , s o l l t e 
im Rahmen des Umtriebs e i n e Bestandsänderung i n R i c h t u n g auf e i n e n 
a t t r a k t i v e n m e h r s c h i c h t i g e n und g e s t u f t e n Waldes m i t hei m i s c h e n 
Gehölzen e r f o l g e n . 

Weite Spaziergänge s i n d möglich, wenn man der Straße Am Wald f o l 
gend s i c h i n den B e r e i c h des F o r s t e s Katzenkuhle b e g i b t . 
O b g l e i c h d i r e k t an d i e O r t s l a g e anschließend, l i e g t d i e s e r Wald 
außerhalb des Gemeindegebietes. 

Nördlich des S p o r t p l a t z e s kann über den Horstbach hinweg östlich 
des zugeschütteten H o r s t b a e h t a l s der den Bach b e g l e i t e n d e Wald 
d u r c h q u e r t werden. Von Ost nach West g i b t es e i n e Wegführung längs 
der Einzäunung des Fußballplatzes, d i e an der Schule endet. 
Für Radtouren g e e i g n e t i s t der Weg e n t l a n g der K l i f f k a n t e nach 
I t z e h o e oder B r e i t e n b u r g i n d i e e i n e R i c h t u n g bzw. Kollmoor i n d i e 
andere R i c h t u n g . 

Auf d i e s e n Wegen können d i e Schönheiten O e l i x d o r f s i n vielfältiger 
Weise e r l e b t werden. Besonders der Hohlweg "Am Wald",ein Redder, 
der an der O e l i x d o r f e r Gemeindegrenze l i e g t , und w e s t l i c h von Wald 
beg r e n z t w i r d i s t e i n e r der b e l i e b t e s t e n Spazierwege O e l i x d o r f s . 

Beim F o r t g a n g der E n t w i c k l u n g i n den E n t w i c k l u n g s b e r e i c h e n s o l l t e 
überlegt werden, ob d i e Wiesentäler n i c h t nur für den N a t u r s c h u t z 
an Wert gewinnen können, sondern auch für d i e Er h o l u n g . 

Die Bedeutung der Wiesentäler für d i e Erholung i s t v o r a l l e m i n 
e i n e r E r h a l t u n g der V i e l f a l t der Landschaft zu sehen. Neben den 
Wäldern b i e t e n d i e Täler dann e i n kleinflächiges Mosiak aus 
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v e r s c h i e d e n g e n u t z t e n Flächen ( W i r t s c h a f t s w i e s e n , -weiden, 
Brachflächen, Bruchwäldern, Mooren u . a . ) . 
Raumgliedernde Gehölze und - r e i h e n erhöhen d i e Attraktivität 

Zusammen m i t dem A r b e i t s k r e i s N a t ur und Grün der D o r f e r n e u e r u n g 
wurden b e i Begehungen Mängel und v o r a l l e m möglicher Rundwege 
a u f g e z e i g t , f e s t g e h a l t e n und a l s P l a n u n g s v o r s c h l a g i n d i e 
Maßnahmenvorschläge von D o r f e r n e u e r u n g und L a n d s c h a f t s p l a n u n g 
aufgenommen ( v g l . K a r t e Wegeverbindungen). 

Sportstätten 

I n d er Gemeinde O e l i x d o r f g i b t es zwei Sportplätze. 

Der e i n e l i e g t i n u n m i t t e l b a r e r N a c h b a r s c h a f t zur Schule; d u r c h 
d i e s e N a c h b a r s c h a f t i s t e i n e M i t b e n u t z u n g der s c h u l i s c h e n Naßräume 
für d i e S p o r t l e r möglich. 
Der S p o r t p l a t z i s t m i t einem Fußballfeld und zwei Tennisplätzen 
a u s g e s t a t t e t . Es b e s t e h t e i n e räumliche Erweiterungsmöglichkeit für 
ei n e n w e i t e r e n T e n n i s p l a t z . 
Neben dem V e r e i n s h e i m des S p o r t v e r e i n s , das d i r e k t der Schule 
a n g e g l i e d e r t i s t , wurde, nur wenige Meter e n t f e r n t , im Sommer 1990 
e i n s e p a r a t e s Holzhaus für d i e T e n n i s s p a r t e e r r i c h t e t . 
Im Zuge d i e s e r Baumaßnahmen wurde nochmals i n den Waldbestand 
e i n g e r i f f e n . 

Zum Bau des S p o r t p l a t z e s wurde zu Beginn der 1980er Jahre e i n T e i l 
des o r t s n a h e n H o r s t b a e h t a l s meterhoch zugeschüttet, um d a r a u f das 
Fußballfeld anzulegen. 
Von der i n f r a s t r u k t u r e l l e n Anbindung i s t d i e S t a n d o r t w a h l auch aus 
h e u t i g e r S i c h t a±s s i n n v o l l anzusehen. Aus der S i c h t von Na
t u r s c h u t z , Ökologie und L a n d s c h a f t s b i l d kann d i e S t a n d o r t w a h l a l s 
k r a s s e F e h l e n t s c h e i d u n g e i n g e s t u f t werden. Eine s o l c h e S t a n d o r t w a h l 
würde heute a l s E i n g r i f f i n Natur und Land s c h a f t e i n e n A u s g l e i c h 
e r f o r d e r n und n i c h t mehr genehmigungsfähig s e i n . 
Dem O r t s b i l d O e l i x d o r f s wurde du r c h d i e Zuschüttung des H o r s t 
b a e h t a l s e i n e r h e b l i c h e r und n i c h t rückgängig zu machender Schaden 
zugefügt. Der Lebensraum Horstbach i s t m i t t i g zerstört. 

Der z w e i t e S p o r t p l a t z der Gemeinde ( m i t einem Fußballfeld) b e f i n d e t 
s i c h i n m i t t e n des L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t e s zwischen Sand
b e r g s k o p p e l n und Ahmelingscher Holzung auf einem wiederverfüllten 
ehemaliger Abbau. 

D i e s e r S p o r t p l a t z i s t s c h l e c h t an d i e O r t s l a g e angebunden, I n f r a 
strukturmöglichkeiten können wegen entgegenstehender r e c h t l i c h e r 
Bestimmungen ( L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t und Bauen im Außenbereich 
(§ 35 BauGB) n i c h t g e s c h a f f e n werden. 

D i e s e r z w e i t e S p o r t p l a t z w i r d von den j u g e n d l i c h e n K i n d e r n der 
Gemeinde auch zum r e g e l l o s e n Bolzen g e n u t z t und erfüllt damit 
z u g l e i c h S p i e l p l a t z f u n k t i o n e n . Eine E r w e i t e r u n g des S p i e l s i n 
R i c h t u n g Gehege E i c h k o p p e l a l s Geländespiel i s t für d i e K i n d e r 
l e i c h t möglich und auch wegen f e h l e n d e r Beobachtung d u r c h Erwach-
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sene a t t r a k t i v . 

Für d i e w e i t e r e Sportflächenentwicklung p r o b l e m a t i s c h würde e i n e 
E r w e i t e r u n g bestehender S p i e l f e l d e r s e i n . Nur für d i e T e n n i s s p a r t e 
b e s t e h t d i e Möglichkeit, ohne w e i t e r e n E i n g r i f f i n Na t u r und 
Landschaft e i n w e i t e r e s S p i e l f e l d anzulegen, da e i n e s o l c h e 
Erweiterungsmöglichkeit b e r e i t s b e i der Anlage vorgesehen wurde. 

Für d i e Fußballsparte b e s t e h t weder am S p o r t p l a t z an der Schule, 
noch an dem i n der Lands c h a f t gelegenen S p o r t p l a t z ( E i c h k o p p e l ) 
e i n e Erweiterungsmöglichkeit. Die e r h e b l i c h e n I n v e s t i t i o n e n , d i e 
s e i n e r z e i t zur S p o r t p l a t z a n l a g e an der Schule verwandt wurden, s i n d 
daher n i c h t z u k u n f t s o r i e n t i e r t v e r b a u t worden. 

Platzungebundene Sportmöglichkeiten 

R e i t e n 

Insbesondere im südlichen B e r e i c h der O r t s l a g e werden d i e Wege 
dur c h r e i t e n d e J u g e n d l i c h e g e n u t z t ( R e i t e r h o f C a t h a r i n e n h o f ) . 
Besondere Anlagen für d i e s e t y p i s c h dörfliche R e i t n u t z u n g der Wege 
wurden b i s h e r n i c h t e r s t e l l t und d e r z e i t auch n i c h t e r f o r d e r l i c h . 
Auf e i n z e l n e n Koppeln wurden H i n d e r n i s s e zum S p r i n g r e i t e n 
a u f g e s t e l l t . 
Das R e i t e n i s t n i c h t i n einem V e r e i n o r g a n i s i e r t . 

Auf dem R e i t e r h o f i n der Oberstraße, b e s t e h t d i e Möglichkeit Pferde 
zu m i e t e n / u n t e r z u s t e l l e n und i n begrenztem Umfang " R e i t e r f e r i e n auf 
dem Bauernhof" zu v e r b r i n g e n . D i e s e r Hof i s t im V e r z e i c h n i s der 
Reiterhöfe des Landestremdenverkehrsverbandes S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
aufgeführt. 

Radfahren 

Radfahrenende O e l i x d o r f e r , d i e n i c h t zum E i n k a u f e n oder i n d i e 
Schule unterwegs s i n d , t r i f f t man - auch an schönen Wochenenden -
wenig i n der Gemarkung. 

Lohnende Wege v e r b i n d e n O e l i x d o r f nach Süden über C h a r l o t t e n b e r g 
m i t B r e i t e n b u r g und I t z e h o e . 

Weiterführende Radwege, d i e O e l i x d o r f überregional anbinden, s i n d 
d e r z e i t im Gelände ohne gute K a r t e n i c h t zu erkennen. Der Aufbau 

Freiflächen für Kinder 

I n der Gemeinde b e f i n d e n s i c h zwei h e r v o r r a g e n d a u s g e s t a t t e t e und 
von den K i n d e r n g e r n angenommene Spielplätze für 5 - 1 0 jährige 
K i n d e r . 
Der e i n e S p i e l p l a t z l i e g t im südlichen O r t s b e r e i c h , d i r e k t an der 
Schule und w i r d i n den Nachmittagsstunden gern von den K i n d e r n auf 
dem Weg zum/vom Sport a u f g e s u c h t . 

Der andere S p o r t p l a t z m i t g l e i c h w e r t i g e r A u s s t a t c u n g b e f i n d e t s i c h 
im B e r e i c h des Neubaugebietes Sürgen. 
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Der K r e i s e n t w i c k l u n g s p l a n s i e h t es a l s n i c h t e r f o r d e r l i c h an, i n 
ländlichen Gemeinden Spielplätze für k l e i n e K i n d e r zu e r r i c h t e n . 
Das Neubaugebiet Sürgen, o b g l e i c h zum Dorf O e l i x d o r f gehörig, hat 
j e d o c h d u r c h d i e mehrgeschossige Bauweise eher den C h a r a k t e r e i n e r 
städtischen Neubausiedlung. D e r z e i t f e h l e n i n diesem B e r e i c h 
wohnungsnahe Spielmöglichkeiten für k l e i n e K i n d e r ( 1 - 5 J a h r e ) . 

Im B e r e i c h Bornstücken g i b t es e i n e n w e i t e r e n S p i e l p l a t z . D i e s e r 
i s t h i n s i c h t l i c h s e i n e r A u s s t a t t u n g auf sehr n i e d r i g e m Standard und 
b i e t e t n ur Klettermöglichkeiten. 

Im nördlichen O r t s b e r e i c h f e h l e n Freiflächen für K i n d e r ab 10 
Jahren ( B o l z p l a t z ) . Die K i n d e r haben s i c h im Wald Ka l b s b e r g b e r e i t s 
s e l b s t g e h o l f e n , indem s i e e i n e Waldwiese zum Bolzen benutzen. 

Freiflächen für Senioren 

Im Dorf kann von einem Bedarf an Freiflächen, d i e besonders für 
Sen i o r e n z u g e s c h n i t t e n s i n d , g e n e r e l l n i c h t ausgegangen werden. 

Für den B e r e i c h des K r e i s - A l t e n - und Pflegeheims b e s t e h t aber e i n 
A u s s t a t t u n g s d e f i z i t auf dem Grundstück des Heimes. 
D e s g l e i c h e n können i n der Anbindung des A l t e n - und Pflegeheims an 
den W a l d f r i e d h o f m i t den e i n f a c h e n M i t t e l n Verbesserungen e r r e i c h t 
werden. 

Freiflächen für Bewohner des Heims für Übersiedler und Asylanten 

Die Bewohner des Heimes für Übersiedler und A s y l a n t e n s i n d d u r c h 
d i e A r t der U n t e r b r i n g u n g i n besonderer Weise auf Freiflächen 
angewiesen. 
Eine U n t e r b r i n g u n g v e r s c h i e d e n s t e r Nationalitäten und e i n a n d e r 
fremder Menschen auf engstem Raum b e w i r k t Streß, den d i e Menschen 
du r c h e i n e n A u f e n t h a l t im F r e i e n etwas abbauen können. Insbesondere 
b e i schönem We t t e r w i r d der Park des Heims daher i n t e n s i v s t 
g e n u t z t . 

Durch d i e A u f s t e l l u n g von Wohncontainern im Park 1989/1990 wurde 
d i e zur Verfügung stehende Freifläche v e r m i n d e r t und d i e G e s t a l t 
des Parkes w e i t e r n e g a t i v verändert. 

Vor a l l e m für d i e im Heim u n t e r g e b r a c h t e n K i n d e r , d i e besonders 
u n t e r der beengten U n t e r b r i n g u n g und den Problemen der Erwachsenen 
l e i d e n , f e h l e n Freispielmöglichkeiten im Park. Sandkasten, 
Schaukel, Klettergeräte e t c . s o l l t e n im Park a u f g e s t e l l t werden. 
Der Park b e d a r f insgesamt e i n e r i n t e n s i v e n Überplanung und Neuge
s t a l t u n g . 
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Spazierwege d u r c h 
dunkle N a d e l h o l z a u f 
f o r s t u n g e n l a d e n n i c h t 
zum V e r w e i l e n e i n . 
Gerade für d i e Be
wohner des A l t e n - und 
Pflegeheimes, d i e i n 
ihrem A k t i o n s r a d i u s 
begrenzt s i n d , s i n d 
Verbesserungen i n der 
G e s t a l t u n g der F r e i f 
lächen e r f o r d e r l i c h . 

Windgeschützte, warme 
Sitzplätze i n der 
Sonne und e i n schöner 
B l i c k aus dem F e n s t e r 
s o l l t e n g e s c h a f f e n 
werden. 

126 



Vorhandene und geplante Nutzungsansprüche und i h r e 
Bewertung für den Landschaftsraum 

Schematische Darstellung genereller ökologischer + visueller Nutzungskonflikt'? 
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Boden 

Flächenverluste © + + © 0 

Boden 

Verlust an Bodensubstanz 0 4 0 

Boden 
Verdichtung des Bodengefüges 4- 4 4 0 

Boden 
Minderung des Humusgehaltes © © 0 

Boden 

Schadstoffanreicherung 
im Boden 8 © 0 

Wasser 

Veränderung des Grundwasser
spiegels + 0 + o 

Wasser 
GrundwasserVerunreinigung 4 4 0 0 

Wasser 
Oberflächenwasser-Abfluß
beschleunigung 4 4 + © 0 

Wasser 

Oberflächenwasser-
Verunreinigung 4 4 0 0 0 

Klima/Luft 

Luftverunreinigungen und 
Geruchsbelästigung -f 0 4 4 0 0 

Klima/Luft Lärm 0 4 4- 0 Klima/Luft 

Windbegünstigung/Luftstau © © 0 

Flora/ 
Fauna 

Verminderung der Arten bzw. 
Individuenzahl (Flora und 
Fauna) 

© 4 4 4 0 0 

Landschafts
bild 

Minderung der landschaft
lichen Vielfalt 4 © 4 4 0 Landschafts

bild 
Verringerung der landschaft
lichen Ordnung -f © 4 4 0 

O Betroffener 

+ Verursacher 
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6.1 K O N F L I K T E bestehender Nutzungen im Einzelnen 

K 1 Vergleichsweise hohes Verkehrsaufkommen auf sehr gut ausge
bautem Spurplattenweg m i t Geschwindigkeiten von 5 0-70 km/h 
v e r h i n d e r t Krautwuchs auf beiden Seiten des Redders. 

K 2 A u f f o r s t u n g e i n e r ehemaligen Moorfläche mit S t a n d o r t fremden 
Fichten. 

K 3 Beweidung des Gewässerrandes. 

K 4 Beweidung des Gewässerrandes. 

K 5 Ablagerung von Bauschutt. 

K 6 Einbringen von Gartenabfällen, Aufpflanzung m i t s t a n d o r t 
fernen Lerchen, Pappeln, Fichten und der spätblühenden 
Traubenkirsche. 

K 7 Beweidung des Grabenrandes. 

K 8 Aufschüttung m i t Bauschutt. 

K 9 Ablagerung organischer Abfälle s o w i e Bauschutt. 

K 10 Ablagerung anorganischer Abfälle (Bauschutt, T e n n i s p l a t z 
sand) . 

K 11 Einbringung standortfremder Pappeln. 

K 12 Nährstoffanreicherung dieses Niedermoorbereiches durch Gar
tenabfälle sowie Müll und insbesondere Plastikablagerungen. 

K 13 Ablagerungen von Bauschutt, organischen Abfällen und Erd
aushub . 

K 14 Einbringung standortfremder Pappeln. 

K 15 Intensivst-Beweidung von Schachblumenwiesen. 

K 16 Vegetationsveränderung i n diesem trockenen Bereich durch 

Ablagerungen von Gartenabfällen und Stroh i n großen Mengen 
sowie Bauschutt. 

K 17 Aufpflanzung dieses sekundären Trockenbereiches m i t stand
ortfremden Fichten. 

K 18 VegetationsVeränderungen dieses trockenen Bereiches durch 
Einbringung von S t r o h b a l l e n . Müllablagerungen (Dosen, Pia 
stikbecher, Automatenteile, Flaschen). 
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K 19 E i n b r i n g u n g S t a n d o r t f r e m d e r Pappeln. 

K 20 Ablagerungen von Gartenabfällen. 

K 21 E i n b r i n g u n g s t a n d o r t f r e m d e r Pappeln. 

K 22 O r t s v e r b i n d u n g W i n s e l d o r f / K o l m o o r auf sehr gut ausgebauter 
S p u r p l a t t e n b a h n . K o n f l i k t zwischen s t a r k e n Verkehrsaufkom 
men m i t überhöhter G e s c h w i n d i g k e i t und Erholungssuchenden. 

K 23 S t a n d o r t f r e m d e F i c h t e n . 

K 24 S t a r k e Entwässerung an der q u e l l i g e n Orchideenwiese (§ 11 
LPflG) d u r c h Entwässerungsmaßnahmen. 

K 25 Einkürzen der K n i c k v e g e t a t i o n u n t e r E l t l e i t u n g . 

K 26 E i n b r i n g u n g von F i c h t e n im sekundären T r o c k e n b e r e i c h . 

K 27 F r e i z e i t n u t z u n g d u r c h Ponyweide i n q u e l l n a h e n Feuchtbe
r e i c h , E n t f e r n u n g vorhandener V e g e t a t i o n zur F r e i z e i t n u t 
zung, Zerstörung natürlicher V e g e t a t i o n d u r c h s t a r k e T r i t t 
b e l a s t u n g . Durch E n t f e r n u n g von b o d e n f e s t i g e n d e n Gehölzen: 
Bodenerosion. 

K 28 V e r r o h r t e Gewässerführung. 

K 29 Nährstoffanreicherung des Gewässers dur c h i n t e n s i v e l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung i n der Umgebung. 

K 30 Genehmigte E i n b r i n g u n g von Straßenkehricht sowie sekundäre 
F r e i z e i t n u t z u n g v e r h i n d e r n sekundäres T r o c k e n b i o t o p . Flä 
chen t e i l w e i s e f r e i zugänglich: daher auch E i n b r i n g u n g von 
Hausmüll. 

K 31 Zu s t e i l e Ausprägung des Gewässerrandes. 

K 32 Gewässerverrohrung d i r e k t an der Q u e l l e und i n t e n s i v e 
Durchweidung der f e u c h t e n q u e l l n a h e n Zone. 

K 33 N a t u r f e r n e G e s t a l t u n g des Teiches (Verbauung m i t Tropen
h o l z ) . 

K 34 S i l a g e p l a t t e am Rande des südlichen H o r s t b a c h t a l e s b e e i n 
trächtigt das L a n d s c h a f t s b i l d . 

K 35 H i s t o r i s c h e r Weg von O e l i x d o r f nach B r e i t e n b u r g , Benutzung 
des Weges e r s c h w e r t d u r c h i n t e n s i v e l a n d - und f o r s t w i r t 
s c h a f t l i c h e Nutzung, Weg im Gelände kaum erkennbar, t l w . 
a u f g e f o r s t e t , d u r c h Abgrabung e n t s t a n d e n e r T e i c h u f e r sehr 
s t e i l und weitgehend v e g e t a t i o n s l o s , unzureichende Auszäu-
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nung der U f e r b e r e i c h e gegen Pferdebeweidung 

K 36 Durch genehmigten S p o r t p l a t z b a u extrem s t a r k e E i n g r i f f e i n 
N a t u r h a u s h a l t ( V e r r o h r u n g des Horstbaches) und La n d s c h a f t s 
b i l d (Aufschüttung des T a l b e r e i c h e s ) . 

K 37 Genehmigte Abgrabung und Wiederverfüllung m i t Bauschutt. 
Sekundärnutzung d u r c h Weihnachtsbaumkultur. Abgrabungen im 
B e r e i c h der geomorphologisch bedeutenden K l i f f k a n t e . Vorge 
sehen i s t zur R e k u l t i v i e r u n g e i n e Auffüllung b i s zur ehema 
l i g e n Geländeoberkante, dami t : B e s e i t i g u n g der U f e r s c h w a l 
b e n k o l o n i e an der w e s t e x p o n i e r t e n S t e i l w a n d sowie der 
Betrachtungsmöglichkeit e r d g e s c h i c h t l i c h e r Schichtungen. 

K 39 Die Störwiesen, d i e i n t e n s i v e Drainage der Störniederung 
zur I n t e n s i v i e r u n g der L a n d w i r t s c h a f t , dadurch V e r n i c h t u n g 
von Lebensraum für Lemikolen. 

K 40 Durch S c h a f f u n g e i n e r F e l d z u f a h r t Beeinträchtigung des 
Q u e l l b e r e i c h e s . 

K 41 V e r h i n d e r u n g k n i c k t y p i s c h e r V e g e t a t i o n d u r c h Ablagerung von 
H o l z p a l e t t e n und A l t h o l z . 

K 42 Ablagerungen von Gartenabfällen und Getränkedosen. 

K 43 Ablagerungen von G a r t e n a b f a l l e n und Hausmüll. 

K 44 E r s a t z des s t a n d o r t g e r e c h t e n Knicks d u r c h S t a n d o r t fremde 
K o n i f e r n h e c k e . 

K 45 Ehemalige Senke m i t Müll- und Füllboden ausgefüllt. 

K 46 3 Teiche, z. T. zur Abwehr des G r a u r e i h e r s überspannt. 
T e i c h e i n f a s s u n g m i t Bauschutt und A u t o b a h n l e i t p l a n k e n . 
Beweidung der Teichränder d u r c h Kühe. 

K 47 K o n f l i k t zwischen F i s c h w i r t s c h a f t und N a t u r s c h u t z . Über
spannung der Teiche gegen den G r a u r e i h e r . Graben zur Ent 
W ä s s e r u n g der q u e l l n a h e n F e u c h t b e r e i c h e d u r c h Nährstoffaus 
t r a g aus i n t e n s i v b e w i r t s c h a f t e t e n F i s c h t e i c h e n nährstoff
a n g e r e i c h e r t . U n g e h i n d e r t e r Z u t r i t t des Viehs i n den Graben. 

K 48 Sekundärgewässer nach Abgrabung. Grabenränder sehr s t e i l , 
zum Schutz gegen E r o s i o n m i t S t r o h abgedeckt. Wasser des 
Teiches nährstoffangereichert dur c h Zufluß aus F i s c h t e i 
chen. 

K 49 Wegaufschüttung m i t B a u s c h u t t . 

K 50 Beweidung der Uferböschung des Grabens d u r c h Kühe und F r e i 
z e i t p f e r d e . 

K 51 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z , L a n d s c h a f t s p f l e g e und Jagd
nutzung, i n t e n s i v e Wildanfütterung, dadurch E i n b r i n g u n g von 
Nährstoffen i n diesem N i e d e r m o o r b e r e i c h , Freisägen des 
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Schusses, dadurch Beeinträchtigung des natürlichen Vegeta 
tionsaufkommens. 

K 52 Gretenkamp, sehr g u t ausgebaute S p u r p l a t t e n b a h n . K o n f l i k t 
zwischen starkem Verkehrsaufkommen m i t überhöhter Geschwin 
d i g k e i t und Erholungssuchenden sowie der f r e i l e b e n d e n T i e r 
w e i t . V e r h i n d e r u n g des Krautwuchses auf be i d e n S e i t e n des 
Redders d u r c h Sandaufschüttung. 

K 53 Mühlenweg, O r t s v e r b i n d u n g zwischen W i n s e l d o r f und O e l i x 
d o r f . K o n f l i k t zwischen starkem Verkehrsaufkommen m i t über 
höhter G e s c h w i n d i g k e i t und Erholungssuchenden sowie der 
f r e i l e b e n d e n T i e r w e l t . V e r h i n d e r u n g des Krautwuchses auf 
b e i d e n S e i t e n des Redders d u r c h Sandaufschüttung. 

K 54 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z , L a n d s c h a f t s p f l e g e , Gewässer
sc h u t z , E r h o l u n g s v o r s o r g e und p r i v a t w i r s c h a f f l i e h e Nutzung. 
S t a r k e Beeinträchtigung des Redders d u r c h e i n e n Fuhrbe 
t r i e b , Wegschieben und Ank r a t z e n der K n i c k t e i l e beschädigen 
den K n i c k . H e r s t e l l u n g e i n e r Abladefläche für Bodenaushub. 
Ablagerungen von C h e m i k a l i e n , K a n i s t e r n , Ölfässern e t c . 
b e w i r k e n e i n e p o t e n t i e l l e Schädigung des Oberflächen- und 
Grundwassers. Durch p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung des Weges 
i n k l . Bewachung dur c h e i n e n Wachhund i s t d i e E r h o l u n g s n u t z 
ung des Weges (Rundweg) kaum möglich. 

K 55 K o n f l i k t zwischen L a n d s c h a f t s p f l e g e und Erholungsnutzung. 

I n t e n s i v e Beweidung e i n e s w e r t v o l l e n a l t e n O b s t g a r t e n s d u r c h 
f r e i z e i t g e n u t z t e P f e r d e . 

K 56 Florenverfälschung d u r c h Einbringung/Ausgrabung s t a n d o r t 
fremder Gehölze. 

K 57 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z , L a n d s c h a f t s p f l e g e , Erho
l u n g s v o r s o r g e und p r i v a t e r F r e i z e i t n u t z u n g . Militärmäßiger 
Auszäunung p r i v a t g e n u t z t e r Grundstücke, dadurch e r h e b l i c h e 
Schädigung des L a n d s c h a f t s b i l d e s . E i n b r i n g u n g s t a n d o r t f r e m 
der Nadelgehölze sowie d i v e r s e r G a r t e n p f l a n z e n , dadurch 
Verminderung des Lebens- und Nahrungsangebotes der f r e i l e 
benden T i e r w e l t . Einfriedigungshöhe über 1,50 m. 

K 58 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z , L a n d s c h a f t s p f l e g e und A b l a 
gerung von Abfällen. E i n b r i n g u n g von Gartenabfällen i n d i e 
sem Wald b e r e i c h , dadurch Florenverfälschung und Einschränkung 
des Lebensraumes der natürlichen P f l a n z e n w e l t . 

K 59 Ausdehnung p r i v a t e r Nutzungen von der südlichen Straßensei
t e i n den nördlichen W a l d b e r e i c h h i n e i n (Stellplätze und 
h a u s w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung. 

K 60 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z , L a n d s c h a f t s p f l e g e und p r i v a 
t e n N u t z u n g s a b s i c h t e n . Feuchte, d u r c h Hangdruckwasser ge
s p e i s t e Senke m i t E r l e n b r u c h , sehr t o t h o l z r e i c h . Versuch von 
Trockenlegung d u r c h E i n b r i n g u n g von S t r o h b a l l e n , Versuch 
e i n e r A u f f o r s t u n g d u r c h S t a n d o r t fremde F i c h t e n und Pappeln. 
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Dadurch Verminderung des natürlichen Lebensraumes der 
f r e i l e b e n d e n T i e r - und P f l a n z e n w e l t sowie des Beschädigung des 
L a n d s c h a f t s b i l d e s . 

K 61 Böschungsbereich am Nordrand des Grundstücksgeländes, h i e r 
s t a r k e A b t r e t u n g der Böschung dur c h herumtobende K i n d e r . 
Ablagerung von Müll. 

K 62 K o n f l i k t zwischen p r i v a t e r Nutzung, i n t e n s i v e r Geflügelhal
tu n g , Müllablagerung und Kompostierung und N a t u r s c h u t z , 
L a n d s c h a f t s p f l e g e und Beeinträchtigung des L a n d s c h a f t s b i l 
des i n e i n e r Senkenlage, d i e s i c h an e i n w e s t l i c h l i e g e n d e n 
Q u e l l b e r e i c h anschließt. Puten- und Gänsehaltung, Kompost
abl a g e r u n g , H o l z a b l a g e r u n g und Müllablagerung i n der f r e i e n 
L a n d s c h a f t , dadurch Nährstoffeinträge i n d i e s e n q u e l l i g e n 
B e r e i c h sowie Schädigung des L a n d s c h a f t s b i l d e s . 

K 63 Brachfläche i n südlichem Anschluß an w e r t v o l l e Orchideen
wiese (§ 8 (3) L P f l G ) . K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z und P r i 
v a t n u t z u n g . Nutzung d i e s e s Brachgeländes a l s Abenteuer 
S p i e l p l a t z sowie Ablagerung von S c h r o t t und Gartenabfällen, 
b e d i n g t d u r c h den u n m i t t e l b a r e n S i e d l u n g s r a n d . 

K 64 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z und p r i v a t e r V i e h h a l t u n g , 
S c h a f h a l t u n g b i s i n den q u e l l i g e n B r u c h b e r e i c h h i n e i n 
(8 (3) L P f I G ) , d u r c h T r i t t b e l a s t u n g und K o t e i n t r a g . E i n 
schränkung der Lebensmöglichkeiten der f r e i l e b e n d e n T i e r 
w e i t und des natürlichen Pflanzenaufkommens. G l e i c h w o h l i s t 
e i n e Beweidung des anschließenden Randbereiches aus der 
S i c h t des N a t u r s c h u t z e s und der L a n d s c h a f t s p f l e g e d u r c h 
Schafe sehr s i n n v o l l . E i n b r i n g u n g von Unterständen für d i e 
Schafe im B r u c h b e r e i c h , dadurch i s t der B r u c h b e r e i c h abge
t r e t e n und d u r c h g e t r e t e n . T y p i s c h e L a n d s c h a f t s r a s s e n benö
t i g e n k e i n e Unterstände, da s i e sehr widerstandsfähig s i n d . 
H i e r w i r d daher m i t e i n e r f a l s c h e n Schafrasse beweidet. 

K 65 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z , L a n d s c h a f t s p f l e g e , Land
s c h a f t s b i l d und F o r s t w i r t s c h a f t . A u f p f l a n z u n g großer T e i l e 
d i e s e s für d i e Er h o l u n g sehr bedeutsamen Waldbereiches m i t 
S t a n d o r t fremden F i c h t e n , t l w . E i n b r i n g u n g von Pappeln und 
Lärchen, auch h i e r E i n b r i n g u n g von Gartenabfällen und Müll. 
I n t e n s i v e Nutzung d i e s e s Waldbereiches d u r c h Hunde zum Ab-
k o t e n , daher K o n f l i k t m i t übriger Erho l u n g s n u t z u n g . Vorhan
dene A l t a b g r a b u n g e n im Wald, d i e a l s sekundäre Lebensräume 
für Trockenrasen g e e i g n e t s i n d , s i n d d u r c h A u f f o r s t u n g und 
Müllablagerungen i n i h r e r Leistungsfähigkeit für den Na t u r 
haushält h e r a b g e s e t z t . 

K 66 E i n b r i n g u n g s t a n d o r t f r e m d e r Pappeln. 

K 67 K o n f l i k t zwischen Baumaßnahmen, N a t u r s c h u t z und Land
s c h a f t s p f l e g e . Durch Baumaßnahmen ( v e r m u t l i c h Straßenbau) 
Schädigung des Kn i c k s , so daß d i e Gehölzwurzeln t l w . f r e i 
l i e g e n . 
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K 68 A u f p f l a n z u n g e i n e r ehemaligen Abgrabungsflache nach Wieder
aufschüttung m i t Pappeln. 

K 69 An der Verlängerung des Horstkamperweges (Haselweg) i n 
R i c h t u n g Klärwerk A u f p f l a n z u n g m i t S t a n d o r t f r e m d e n Pappeln. 

K 70 K o n f l i k t zwischen L a n d e s v e r t e i d i g u n g , Erholungsnutzung und 
Wohnnutzung du r c h i n t e n s i v e Lärmausstrahlung von Schieß 
st a n d b a s t e n , Lärmbelästigung im B e r e i c h der Straßen Sürgen, 
Gartenstraße, Bastener Weg b i s i n d i e O r t s l a g e O e l i x d o r f 
h i n e i n . Diese Belästigung w i r d t r o t z Truppenabbau voraus 
s i c h t l i c h w e i t e r bestehen b l e i b e n . 

K 71 I n einem ehemaligen Abgrabungsbereich E i n t r a g u n g von Gar
tenabfällen . 

K 72 K o n f l i k t zwischen L a n d w i r t s c h a f t und L a n d s c h a f t s p f l e g e , 
N a t u r s c h u t z , Beweidung des Grabenrandes b i s i n s Gewässer 
h i n e i n , A b t r e t u n g des U f e r b e r e i c h e s . 

K 73 E i n b r i n g u n g S t a n d o r t fremder Pappeln. 

K 74 K o n f l i k t zwischen F r e i z e i t n u t z u n g und L a n d s c h a f t s b i l d , Bau 
ein e s P f e r d e u n t e r s t a n d e s für F r e i z e i t p f e r d e m i t l a n d 
schaf t s u n t y p i s c h e n B a u m a t e r i a l i e n ( d i v e r s e F o l i e n und P l a 
nen) . 

K 75 E i n b r i n g u n g S t a n d o r t f r e m d e r F i c h t e n , sehr windwurfgefähr
det , dadurch Einschränkung des Lebensraumes der heimischen 
P f l a n z e n - und T i e r w e l t . 

K n

6 K o n f l i k t zwischen N a t u r s c h u t z , L a n d s c h a f t s p f l e g e und Gar
t e n n u t z u n g . E i n b r i n g u n g der sehr s t a r k florenverfälschenden 
und s i c h u n k o n t r o l l i e r t aussamenden H e r k u l e s s t a u d e . 

Anmerkung: Ablagerung von A b f a l l 

Eine w i d e r r e c h t l i c h e Ablagerung anorganischen Mülls, von Öl und 
Chemikalienabfällen sowie von o r g a n i s c h e n Gartenabfällen f i n d e t 
v o r a l l e m i n s o l c h e n B e r e i c h e n s t a t t , d i e 

a) s i e d l u n g s n a h s i n d und 
b) m i t dem Auto gut e r r e i c h b a r , 

b e i s p i e l s w e i s e f i n d e t e i n e Ablagerung von Gartenabfällen im 
sie d l u n g s n a h e n B e r e i c h von O e l i x d o r f im B e r e i c h des Waldes 
Katzenkuhle d i r e k t nördlich der Oberstraße s t a t t , i n der M i t t e des 
Bastener Weges, nördlich des Bastener Weges auf der Orchideenwiese 
d i r e k t östlich der Häuser vom Bastener Weg, nördlich angrenzend an 
den S i e d l u n g s b e r e i c h Sürgen/Gartenstraße, im B e r e i c h der Abgrabung 
zwischen Oberstraße,Roggenhof und Bornstücken, im B e r e i c h des 
Bornbusches, nördlich der Horststraße d i r e k t angrenzend an d i e 
Häuser der Horststraße, im F o r s t B r e i t e n b u r g im Anschluß an den 
Weg am Wald, auf dem Gemeindegebiet von I t z e h o e südöstlich des 
K a l k s a n d s t e i n w e r k e s , im T a l b e r e i c h des Horstbaches auf den 
Privatgrundstücken, am Großen Teichsweg auf den b e i d e n ehemaligen 
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Abgrabungen der Gruben Dammann und W o i t a r s k i , an der Abgrabung am 
Ende des Großen Teichsweg, der ehemaligen Abgrabung Mühlenweg, der 
ehemaligen Abgrabung Gretenkamp, i n der Buurwisch, im Harmoor, im 
B e r e i c h des H o r s t b a c h t a l e s östlich der Schule. 

Es b e s t e h t o f f e n s i c h t l i c h e i n s t a r k e s Bedürfnis, s i c h d i e s e r 
o r g a n i s c h e n Abfälle zu e n t l e d i g e n und s i e n i c h t auf dem eigenen 
Grundstück zu k o m p o s t i e r e n . 

I n der Vergangenheit haben andere Gemeinden e i n e n eigenen 
K o m p o s t i e r u n g s p l a t z für d i e Bewohner b e r e i t g e s t e l l t , d i e s i s t d u r c h 
d i e Neuregelung des A b f a l l b e s e i t i g u n g s g e s e t z e s des Landes 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n n i c h t mehr so l e i c h t möglich, da d i e s e 
Kompostierungsplätze e i n e Bodenabdichtung nach u n t e n zum Schutze 
des Grundwassers vorsehen müssen. Der K r e i s S t e i n b u r g b e a b s i c h t i g t , 
im Zuge des Ausbaus der B a u s c h u t t s o r t i e r a n l a g e i n Ho h e n l o c k s t e d t 
d o r t e i n e Kompostierung e i n z u r i c h t e n . Es w i r d v o r a u s s i c h t l i c h 
d e z e n t r a l e Annahmestellen geben, so daß d i e Gemeinde e i n 
Zwischenlager für kompostgeeignete Abfälle b e r e i t s t e l l e n müßte. 
Dies könnten z e n t r a l a u f g e s t e l l t e C o n t a i n e r s e i n (z.B. auf dem 
Feuerwehrgrundstück) 
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Entwicklung 

7. 1. E n t w i c k l u n g von Natur und Lands c h a f t 

7.1.1 L e i t l i n i e n für N a t u r s c h u t z - und L a n d s c h a f t s p f l e g e i n 
O e l i x d o r f 5 2 

V e r a n t w o r t l i c h e s menschliches Handeln i n der Natur s e t z t e i n Be-
wußtsein für d i e Na t u r und d i e K e n n t n i s von ökologischen Notwen-
d i g k e i t e n und Gesetzmäßigkeiten vor a u s . 

Die A u s r o t t u n g von T i e r - und P f l a n z e n a r t e n , der V e r l u s t von Le-
bensräumen oder d i e Zerstörung von Ökosystemen l a s s e n s i c h nach 
Ausmaß, Bedeutung und Folgewertung n i c h t einschätzen. Die Umwelt-
v e r a n t w o r t u n g b e g i n n t damit, daß u n k o n t r o l l i e r t e Zerstörung der 
Ökosysteme und das A r t e n s t e r b e n e i n e angemessene Beachtung e r f a h r e n 
und d i e B e r e i t s c h a f t für umfassende, w i r k u n g s v o l l e und mögli-
cherweise auch k o s t s p i e l i g e Gegenmaßnahmen e n t w i c k e l t w i r d . 

1. Z e i t f a k t o r 

Je nach B i o t o p t y p s i n d d i e Entstehungszeiträume von B i o t o p e n und 
i h r e n Lebensgemeinschaften ( F l o r a und Fauna) u n t e r s c h i e d l i c h l a n g . 
A l s E x t r e m f a l l s i n d d i e Moore anzusehen, d i e mehrere tausend Jahre 
für i h r e Entstehung benötigen. 
Die m e i s t e n B i o t o p t y p e n e r f o r d e r n R e g e n e r a t i o n s z e i t e n von Ja h r -
zehnten b i s J a h r h u n d e r t e n . Daraus l a s s e n s i c h f o l g e n d e Grundsätze 
a b l e i t e n : 

Die R e p a r a t u r e i n g e t r e t e n e r Schäden läßt s i c h nur t e i l w e i s e 
im Rahmen überschaubarer Zeiträume durchführen. Zudem i s t 
d u r c h i n z w i s c h e n e i n g e t r e t e n e Änderungen der S t a n d o r t -
bestimmenden F a k t o r e n e i n e W i e d e r h e r s t e l l u n g des ursprüng-
l i c h e n Zustand o f t n i c h t mehr möglich. Dies t r i f f t z. B. auch 
für v i e l e der i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n z a h l r e i c h e n Moore zu, d i e 
durch i r r e v e r s i b l e Entwässerung und Nährstoffanrei-
cherung b e s t e n f a l l s p a r z i e l l i n Moore zurückentwickelt werden 
können. 

Vor diesem H i n t e r g r u n d kann R e n a t u r i e r u n g n i c h t a l s Maßnahme 
zur W i e d e r h e r s t e l l u n g e i n e s natürlichen Zustandes aufgefaßt 

5 2 v g l . dazu: B u n d e s f o r s c h u n g s a n s t a l t für N a t u r s c h u t z und 
Landsehaftsökologie: L e i t l i n i e n des N a t u r s c h u t z e s und der 
L a n d s c h a f t s p f l e g e i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
B e i l a g e zu BOHN,U., BÜRGER, K. u. MARDER, H.-J.: L e i t l i n i e n des 
Na t u r s c h u t z e s und der L a n d s c h a f t s p f l e g e i n : Natur und La n d s c h a f t 64. 
(1989), 9. 
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werden, sondern nur a l s E i n l e i t u n g e i n e s Prozesses, der d i e 
Funktionsfähigkeit des L a n d s c h a f t s h a u s h a l t e s v e r b e s s e r t und zu 
einem naturnäheren Zustand führt. 

2. Raumbezug 

Von den 873 i n der B u n d e s r e p u b l i k gefährdeten A r t e n der Gefäß-
p f l a n z e n kommen 480 A r t e n , a l s o etwa 55 %, auf sogenannten Son-
d e r s t a n d o r t e n ( t r o c k e n , feucht/naß, nährstoffarm) v o r . Die Ge-
fährdung, der s i e d u r c h z i v i l i s a t o r i s c h e Tätigkeiten a u s g e s e t z t 
s i n d , läßt s i c h g l i e d e r n i n 

P u n k t u e l l e und kleinräumige Zerstörung oder Beeinträchtigung 
von Lebensräumen, d i e d i e a u f g r u n d der flächendeckenden 
Dynamik der Landnutzungen überall a u f t r i t t (Beweidung der 
T e i c h u f e r , Beackern der Knicksäume) 

Kleinräumige Beeinträchtigungen von S o n d e r s t a n d o r t e n d u r c h 
Benachbarung von Landnutzungen, von denen n e g a t i v e Wirkungen 
(z. B. Entwässerung, E i n t r a g von Nähr- und S c h a d s t o f f e n ) 
ausgehen ( N a c h b a r s c h a f t s e f f e k t ) . 

Flächendeckend wirksame Beeinträchtigung d u r c h Nähr- und 
S c h a d s t o f f e . 
Der Artenrückgang, e i n z e n t r a l e s Problem des N a t u r -
schutzes, i s t e i g e n t l i c h nur d i e R e a k t i o n auf d i e anh a l t e n d e 
Überlastung des N a t u r h a u s h a l t e s und n i c h t ohne Grund w i r d im 
Bundes n a t u r s c h u t z g e s e t z und im L a n d s c h a f t s p f l e j e g e s e t z des 
Landes S c h l e s w i g - H o l s t e i n d i e E r h a l t u n g der Leistungsfähigkeit 
des N a t u r h a u s h a l t e s a l s e i n e der Hauptaufgaben von 
N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e h e r a u s g e s t e l l t . 

Zur E r h a l t u n g der V i e l f a l t an A r t e n sowie der V i e l f a l t an Lebens-
räumen b i e t e n s i c h grundsätzlich zwei v e r s c h i e d e n e Wege an. 

I . S e l e k t i v e r Schutz: 
D i e s e r r i c h t e t s i c h n ur auf d i e gefährdeten und von N a t u r aus 
s e l t e n e n A r t e n und B i o t o p e . Er kommt n u r wenigen A r t e n , B i o t o p e n 
und Ökosystemen zugute {"Klassischer Naturschutz"). 

I I . G a n z h e i t l i c h e r Schutz: 
D i e s e r r i c h t e t s i c h auf e i n e l a n g f r i s t i g e und umfassende E r h a l t u n g , 
W i e d e r h e r s t e l l u n g und N e u g e s t a l t u n g g e e i g n e t e r Lebensbedingungen. 

Z i e l des g a n z h e i t l i c h e n N a t u r s c h u t z e s i s t es: 

Eine V e r t e i l u n g von B i o t p e n zu e r r e i c h e n , so daß über e i n e 
Vernetzung T i e r - und P f l a n z e n p o p u l a t i o n e n a l l e r A r t e n e i n e 
Überlebenschance haben. 

Die N a c h h a l t i g k e i t b e i der Nutzung natürlicher Resourcen zu 
s i c h e r n und 

Die E r h a l t u n g e i n e r an ökoligischen wie ästhetischen An-
sprüchen o r i e n t i e r t e n L a n d s c h a f t . 
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Der g a n z h e i t l i c h e N a t u r s c h u t z i s t e i n e Grundvoraussetzung für d i e 
Funktionsfähigkeit des L a n d s c h a f t s h a u s h a l t e s . Nur er b e w i r k t e i n e n 
wirksamen und umfassenden A r t e n s c h u t z und kann d u r c h f o l g e n d e 
E n t w i c k l u n g s z i e l e umgesetzt werden: 

a. Verminderung der ökosystemschädigenden Stoffeinträge aus 
L a n d w i r t s c h a f t , S i e d l u n g , I n d u s t r i e und Verkehr d u r c h 
umweitschonende Landnutzung. 

b. Sicherung, E r w e i t e r u n g und E n t w i c k l u n g von Flächen m i t 
ökologischer Bedeutung a l s Vorrangflächen des N a t u r s c h u t z e s . 
Dies g i l t v o r a l l e m für B i o t o p e , deren V e r l u s t a l s i r r e v e r s i -
b e l angesehen werden muß. 

c. E n t w i c k l u n g eines funktionsfähigen Verbundsystems für 
Vorrangflächen d u r c h Ausweisung und Siche r u n g g e e i g n e t e r wenig 
oder n i c h t b e w i r t s c h a f t e t e r Flächen i n i n t e n s i v g e n u t z t e n 
L a n d s c h a f t e n . Diese V e r b u n d s t r u k t u r e n d i e n e n auch a l s 
R e f u g i a l - und T r i t t s t e i n b i o t o p e . 

3. Räumliches Konzept 

Je nach Intensität der menschl i c h e n Einflußnahme auf Na t u r und 
Lan d s c h a f t i s t zu u n t e r s c h e i d e n zwischen: 

Natürlichen bzw. naturnahen Ökosystemen z. B. Wälder, Moore, 
Gewässer. 

Halbnatürlichen auf E x t e n s i v n u t z u n g zurückzuführenenden 
anthropogenen Ökosystemen z. B. Heiden, Magerrasen, Feucht-
wiesen, Hecken und 

n a t u r f e r n e n der I n t e n s i v n u t z u n g d u r c h Land- und F o r s t w i r t -
s c h a f t , S i e d l u n g , Verkehr, Sport und E r h o l u n g u n t e r l i e g e n d e n 
Ökosystemen. 

Das t r a d i t i o n e l l e Betätigungsfeld des N a t u r s c h u t z e s s i n d d i e na-
türlichen bzw. naturnahen sowie d i e halbnatürlichen Ökosysteme. Sie 
beherbergen zwar d i e w e i t a u s größte Zahl an W i l d p f l a n z e n und 
T i e r a r t e n , nehmen aber heute e i n e n bescheidenen Flächenanteil von 
weniger a l s 2 % der A g r a r l a n d s c h a f t e n e i n . Die w e i t e r e E n t w i c k l u n g 
auf d i e s e n Flächen i s t u n t r e n n b a r m i t der A r t und Intensität der 
Nutzung der s i e umgebenden und beeinflußenden Wirtschaftsflächen 
verbunden. Schon deshalb müssen d i e Z i e l a u s s a g e n und Forderungen 
des N a t u r s c h u t z e s s i c h auf d i e Gesamtfläche beziehen. 

Natürliche und naturnahe Ökosysteme s i n d am l e i c h t e s t e n i n 
S c h u t z g e b i e t e n zu s i c h e r n . Sie benötigen k e i n e besondere P f l e g e und 
Behandlung außer der Abwehr schädigender Einflüsse von außen, 
während halbnatürliche Ökosysteme für i h r e n F o r t b e s t a n d der B e i -
b e h a l t u n g oder Wiederaufnahme der t r a d i t i o n e l l e n e x t e n s i v e n Nutzung 
oder e n t s p r e c h e n d e r P f l e g e bedürfen. 
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Z i e l der N a t u r s c h u t z g e s e t z e und i h r e r V o r s c h r i f t e n i s t es, a l l e 
vorkommenden natürlichen und halbnatürlichen Ökosystemtypen 
d a u e r h a f t d u r c h großflächige S c h u t z g e b i e t e zu s i c h e r n . 

So erhält man e i n System von Vorranggebieten für den Naturschutz 
m i t einem Mosaik n a t u r r a u m t y p i s c h e r B i o t o p e . Diese werden 
l a n d e s w e i t d u r c h Biotopverbundsysteme, d i e ergänzt werden d u r c h 
k r e i s w e i s e U n t e r g l i e d e r u n g e n , ergänzt. Diese Achsen des 
Biotopverbundsystems s i n d d u r c h P u f f e r z o n e n im Übergangsbereich zu 
ergänzen. Diese großräumigen Biotopverbundsysteme a l s 
V o r r a n g g e b i e t e des N a t u r s c h u t z e s auf Landesebene s i n d u n t e r e i n a n d e r 
d u r c h ökologisch verwandte B i o t o p e i n Form von Bändern und 
T r i t t s t e i n e n zu einem funktionsfähigen Verbundsystem zu verknüpfen 
( i n O e l i x d o r f : Naturentwicklungsräume). A l s Verbindungselemente 
kommen insbesondere i n Frage: 

Talzüge einschließlich i h r e r Gewässer und Hangbereiche 
(Stör, Rantzau, Großen-Teich-Graben und i h r e Auen). 

Feuchte Niederungen m i t K o n z e n t r a t i o n von Mooren, Teichen 
und Seen 

Markante Geländestufen ( K l i f f k a n t e ) oder 

andere r e i c h m i t naturnahen und halbnatürlichen Elememtem, 
wie Waldinselfeldgehölze, Hecken und Magerrasen ausge-
s t a t t e t e n L a n d s c h a f t e n (auch Sekundärbiotope w i e z.B. a l t e 
Abbauten). 

Auf d i e s e n Flächen s o l l d i e B e w i r t s c h a f t u n g s i c h den Z i e l e n des 
N a t u r s c h u t z e s und der L a n d s c h a f t s p f l e g e u n t e r o r d n e n . 

I n denen Gebieten, d i e v o r r a n g i g e i n e r menschlichen Nutzung 
u n t e r l i e g e n (Land- und F o r s t w i r t s c h a f t , S i e d l u n g , Gewerbe 
e t c . ) i s t e i n e möglichst enge Durchsetzung m i t pu n k t - , l i n i e n -
und flächenhaften, halbnatürlichen Elementen, wie Hecken, 
Säumen, Wegraien, Tümpeln und Sukzessionsflächen anzu-
s t r e b e n . Diese Flächen werden von Beeinträchtigungen (z. B. 
Düngemittel und P e s t i z i d e i n s a t z ) a b g e p u f f e r t werden. 

Biotopverbund 

Z i e l des N a t u r s c h u t z e s im Lande S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s t d i e 
U n t e r s c h u t z s t e l l u n g vom 15 % der Landesfläche a l s Flächen, d i e 
v o r r a n g i g dem N a t u r s c h u t z dienen s o l l e n . 

I n den K r e i s e n werden daher schon s e i t e i n i g e n Jahren Konzepte aus 
der l a n d e s w e i t e n B i o t o p k a r t i e r u n g e n t w i c k e l t , d i e 
Biotopverbundachsen ausweisen, d i e aus überregionaler S i c h t 
V e r b u n d l i n i e n der B i o t o p v e r f l e c h t u n g d a r s t e l l e n und a l s 
V o r r a n g g e b i e t e für N a t u r s c h u t z auszuweisen s i n d . 
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N a t u r s c h u t z g e b i e t e s t e l l e n d i e Kernzonen des Biotopverbundes dar, 
d i e Übergangs-, P u f f e r - oder E n t w i c k l u n g s z o n e n runden j e n e ab und 
ergänzen m i t l o k a l e r Bedeutung d i e landesbedeutsamen B i o t o p e . 
Die K e r n g e b i e t e s o l l e n d u r c h d i e öffentliche Hand g e k a u f t werden, 
d i e P u f f e r z o n e n s o l l e n e i n e r möglichst g e r i n g e n Nutzung 
u n t e r l i e g e n . Dies kann du r c h Naturschutzverträge m i t den L a n d w i r t e n 
e r r e i c h t werden. An N a t u r s c h u t z g e b i e t e grenzende 
Entwicklungsflächen s o l l e n überwiegend aus s t e l l g e l e g t e n oder 
e x t e n s i v genutzen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Flächen aufgebaut werden. 
Z i e l h i e r b e i i s t es, der Natur m i t der Z e i t e i n e v e r b e s s e r t e 
S e l b s t e n t w i c k l u n g s c h a n c e einzuräumen und dab e i d i e Kernzone 
abzuschirmen. 

Die l a n d e s w e i t e n P l a n u n g s z i e l e der S c h u t z g e b i e t s - und 
Bi o t o p v e r b u n d p l a n u n g o r i e n t i e r e n s i c h v o r r a n g i g an den ökologischen 
Ansprüchen der gefährdeten T i e r - und P f l a n z e n a r t e n . 
Im V o r d e r g r u n d s t e h t daher b e i der B i o t o p v e r b u n d p l a n u n g d i e 
Sicherung und E n t w i c k l u n g a u s r e i c h e n d großer natürlicher, 
n a t u r n a h e r und halbnatürlicher Lebensräume i n n a t r u m r a u m t y p i s c h e r , 
repräsentativer V e r t e i l u n g und damit i n a u s r e i c h e d e r Anzahl und 
D i c h t e . Es werden großflächige, noch v e r g l e i c h s w e i s e ursprüngliche 
und n a t u r r a u m t y p i s c h e aus N a t u r - und K u l t u r b i o t o p e n bestehende 
K o m p l e x l a n d s c h a f t e n a n g e s t r e b t . 

B e r e i t s geschützte oder a l s S c h u t z g e b i e t vorgesehene B e r e i c h e und 
s o n s t i g e d e r z e i t i g e P r o j e k t - und Programmgebiete des N a t u r s c h u t z e s 
s i n d F i x p u n k t e der B i o t o p v e r b u n d p l a n u n g . 

H i n s i c h t l i c h der u n t e r s c h i e d l i c h e n Ebenen der L a n d s c h a f t s p l a n u n g 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e a n g s t r e b t e n Flächenkategorien: 

1. Auf Landesebene (Landschaftsprogramm) 
E i n Verbundsystem n a t u r r a u m t y p i s c h e r , r e i c h m i t naturnahen 
Elementen a u s g e s t a t t e r L a n d s c h a f t e n = sehr weitmaschiges Netz. 
( L i e g t noch n i c h t v o r ) 

2. Auf Regionalebene (Landschaftsrahmenpian) 
E i n System aus r e l a t i v großflächigen n a t u r b e t o n t e n , 
u n t e r e i n a n d e r verbundenen Lebensräumen und Lebensraumkomplexen 
( v o r r a n g i g Flächen m i t g e s e t z l i c h e m S c h u t z s t a t u s ) = 
weitmaschiges Netz. 
(Wird noch n i c h t für ganz S c h l e s w i g - H o l s t e i n v o r ) 

3. Auf Ortsebene ( L a n d s c h a f t s p l a n ) 
Kleinräumige natur n a h e und halbnatürliche Elemente zur 
engmaschigen Du r c h d r i n g u n g der Nutzfläche = engmaschiges Netz. 
(Durch d i e g e p l a n t e n E n t w i c k l u n g s z o n e n kann e i n s i n n v o l l e r und 
leistungsfähiger B i o t o p v e r b u n d e r r e i c h t werden.) 

H i n s i c h t l i c h der Schwerpunkte u n t e r s c h e i d e t man f o l g e n d e B e r e i c h e : 

Schwerpunktbereiche f u n g i e r e n a l s A u s b e r e i t u n g s z e n t r e n für d i e 
W i e d e r b e s i e d l u n g der zu e n t w i c k e l n d e n Lebensräume. Sie s i n d noch 
Lebensraum gefährdeter A r t e n und Lebensgemeinschaften; h i e r z u 
gehören auch bestehende und g e p l a n t e N a t u r s c h u t z g e b i e t e . 

Hauptverbundachsen weisen b e r e i t s heute e i n e besonders hohe 
B i o t o p d i c h t e a u f . Sie e r s t r e c k e n s i c h e n t l a n g h i s t o r i s c h e r oder 
bestehender w i c h t i g e r Wanderungstrassen von T i e r - und P f l a n z e n a r t e n 
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R e g e n e r a t i o n s p o t e n t i a l . Sie v e r b i n d e n i n Form b r e i t e r S t r e i f e n d i e 
Schwerpunktbereiche; s i e umfassen z.B. b r e i t e Talräume oder andere 
ausgedehnte Verbundflächen und b i l d e n e i n l a n d e s w e i t geschlossenes 
System. 
Nebenverbundachsen s i n d v e r g l e i c h s w e i s e schmale S t r e i f e n , d i e 
S c h w e r p u n k t i b e r e i c h e m i t e i n a n d e r v e r b i n d e n oder an d i e 
Hauptverbundachsen anschließen. 
Sie s i n d w i e d i e Hauptverbundachsen i.d.R. b e r e i t s heute i n einem 
ökologisch höherwertigen Zustand a l s d i e Umgebung oder weisen e i n 
hohes E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l a u f , bedürfen aber w e i t e r e r 
Entwicklungsmaßnahmen. Nebenverbundachsen umfassen u n t e r anderem 
d i e w e s e n t l i c h e n T e i l e des Fließgewässersystems. 
Nebenverbundachsen werden auf Gemeindeebene ausgewiesen. I n 
O e l i x d o r f werden s i e d u r c h d i e Naturentwicklungsräume 
gekennze i c h n e t . 

Die F e s t l e g u n g der E i g n u n g s g e b i e t e für das Biot o p v e r b u n d s y s t e m 
e r f o l g t s c h r i t t w e i s e nach Auswertung der v e r s c h i e d e n e n 
Erfassungsprogramme ( B i o t o p k a r t i e r u n g , Fließgewässerkartierung, 
f a u n i s t i s c h e n Erhebungen, v o r l i e g e n d e n K a r t e n w i e h i s t o r i s c h e n 
K a r t e n , Bodenkarten, g e o l o g i s c h e n K a r t e n usw.) u n t e r f o l g e n d e n 
K r i t e r i e n : 

E r h a l t u n g 

E r w e i t e r u n g 

der ökologisch bedeutsamen Lebensräume 
(Reste des natürlichen und 
halbnatürlichen B i o t o p v e r b u n d -
systems, dessen Entstehung Jahrtausende, 
J a h r h u n d e r t e , J a h r z e h n t e d a u e r t e ) 
a l s Schwerpunkte des Natuschutzes 

d i e s e r B i o t o p e um Reg e n e r a t i o n s - , 
E n t w i c k l u n g s - bzw. P u f f e r z o n e n 

W i e d e r h e r s t e l l u n g / 
N e u e n t w i c k l u n g 

Räumlicher Verbund 

n a t u r r a u m t y p i s c h e r B i o t o p t y p e n i n 
repräsentativer V e r t e i l u n g 

natürlicher, n a t u r n a h e r und 
halbnatürlicher B i o t o p t y p e n 
d u r c h so w e i t w i e möglich: Ausweisung 
von Uferrandstreifen an Fließgewässern 

i n möglichst großer Länge, 
Verbundsystem an Straßenrändern d u r c h 
u n t e r s c h i e d l i c h b r e i t e S e i t e i n s t r e i f e n 
an Straßen und Wegen und d u r c h Aus 
Weisung von Flächen mit verringerter 

Intensität der landwirtschaftlichen 

Produktion (Biotop-Programm im 
A g r a r b e r e i c h ) sowie von Knicksäumen. 



Anforderungen an d i e Biotopgröße 53 

Nur Lebensräume m i t e i n e r gewissen Mindestgröße beherbergen e i n e n 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n A r t e n b e s t a n d . Diese Mindestgröße l i e g t für 
Pf l a n z e n g e m e i n s c h a f t e n b e i etwa xO ha (nach Kaule 1986) . Für 
T i e r g e m e i n s c h a f t e n , besonders bei- Einbeziehung umherziehender 
T i e r a r t e n (Großvögel, Fledermäuse u.a.) i s t s i e j e d o c h sehr v i e l 
größer anzusetzen und kann im E x t r e m f a l l mehrere taxisend H e k t a r 
umfassen. 
Restlebensräume i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n s i n d somit b e i e i n e r 
Durchschnittsgröße von ca. 7 ha i n den m e i s t e n Fällen v i e l zu 
k l e i n , um d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n , gefährdeten Artenbestände zu 
h a l t e n . 
Die e r f o r d e r l i c h e Flächengröße für d i e e i n z e l n e n Lebensraumtypen 
wie Heiden, Moore, Wälder usw. genau b e z i f f e r n zu w o l l e n , i s t 
j e d o c h kaum möglich. E i n e r s e i t s s t e l l e n d i e v e r s c h i e d e n e n Bewohner 
a u f g r u n d u n t e r s c h i e d l i c h e r Lebnsweise ganz u n t e r s c h i e d l i c h e 
Raumansprüche und überschreiten zum Großteil d i e m e i s t 
v e g t a t i o n s k u n d l i c h d e f i n i e r t e n B i o t o p g r e n z e n und a n d e r e r s e i t s s i n d 
w i s s e n s c h a f t l i c h b e l e g t e Zahlen n ur zum g e r i n g e n T e i l verfügbar. 
H i e r b e s t e h t noch e r h e b l i c h e r Forschungsbedarf. 
Deshalb kann s i c h d i e j e w e i l s e r f o r d e r l i c h Biotopgröße häufig nur 
p r a g m a t i s c h an den Gegebenheiten des b e t r e f f e n d e n Raumes 
o r i e n t i e r e n . 
Z i e l i s t entsprechend der räumlichen Gegebenheiten d i e Ausweisung 
möglichst großer Gebiete zur Siche r u n g der besonders gefährdeten 
A r t e n m i t großen Flächensprüchen, wobei i n der Mehrzahl der Gebiete 
n i c h t der d e r z e i t i g e naturschutzwürdige Bestand, sondern d i e 
Regenerationsbedürftigkeit und Entwicklungsfähigkleit der S t a n d o r t e 
d i e Abgrenzung begründen. 
Die W i e d e r h e r s t e l l u n g von Feuchtlebensräumen i n Niederungen kann 
nur dann zum E r f o l g führen, wenn der dazugehörige Wasser-
e i n z u g s b e r e i c h m i t b e t r a c h t e t und m i t g e s t a l t e t w i r d . 

H i n s i c h t l i c h der N a t u r s c h u t z g e b i e t s a u s w e i s u n g e n l i e g t der K r e i s 
S t e i n b u r g im l a n d e s w e i t e n V e r g l e i c h an z w e i t l e t z t e r S t e l l e m i t 
0.16 % der Landesfläche (= 165 h a ) . 
Er h a t j e d o c h i n den l e t z e n Jahren vermehrt 
M i t t e l aufgewandt, d i e dem Flächenerwerb der 
Gemeinden im K r e i s d i e n e n . 

5 3 v g l . h i e r z u : ZELTNER, U.; DIERKING-WESTPHAL,U.; GEMPERLEIN,J. 
u . a . [ B e a r b . ] : 
Entwicklungsräume für Vorrangflächen für den N a t u r s c h u t z 
( B i o t o p v e r b u n d s y s t e m ) . 
Landschaftsökologischer F a c h b e i t r a g zur Landschaftsrahmenplanung. 
Planimgsraum I . T e i l b e r e i c h K r e i s Stormarn 
K i e l 1990 
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V e r f o l g t man den Gedanken des Bio t o p v e r b u n d s auf 
Gemeindeebene, a l s o für O e l i x d o r f , konsequent 
f o r t , so ergeben s i c h f o l g e n d e 
E n t w i c k l u n g s b e r e i c h e : 

ENTWICKLUNGSBEREICH I 

SÜRGEN/ALTE WIESE - MOORKOPPEL/ 
HOLZWIESE UND HOLZKOPPEL 

Teilgewässer über Hof Basten kommend sowie 
ausgedehnte Quellzone im B e r e i c h Sürgen/Alte 
Wiese, aus der zwei T a l b e r e i c h e a b f a l l e n . Der 
nördliche B e r e i c h e r s t r e c k t s i c h b i s Moorkoppel 
und h a t von a l t e r s h e r sei n e n (ehem. mäandrie-
renden) V e r l a u f über Grossen Teich/Grossen Teichs 
Koppel. Der südliche V e r l a u f e r s t r e c k t s i c h über 
Holzwiese b i s zur H o l z k o p p e l . Die Flächen 
Kohsik/Holzwiese s i n d s e i t a l t e r s h e r f e u c h t e 
Wiesen. Gewässer- und T a l v e r l a u f d u r c h d i e 
Abgrabung Schoppen verändert. 

I n den Q u e l l b e r e i c h e n Nutzung der Q u e l l e n zur 
Te i c h s p e i s u n g ( F i s c h t e i c h e ) , t l w . Bebauung, 
i n t e n s i v e F r e i z e i t n u t z u n g sowie andere s i e d -
l u n g s r a n d b e d i n g t e Beeinträchtigungen (Müllabla-
gerungen) . 
Die entwässerten Wiesen werden i n t e n s i v l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t a l s Grün- und sogar a l s 
A c k e r l a n d . 

Insgesamt E i n s t u f u n g a l s "Sonstiges F e u c h t g e b i e t " 
nach § 8 (3) L a n d s c h a f t s p f l e g e s e t z . T e i l b e r e i c h 
( Q uell)sumpf nach §§ 11 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z 
i n Verbindung m i t § 20 c Bundesnaturschutzgesetz 
( Q u e l l s c h u t z ) geschützt (§ 25 L a n d s c h a f t s -
p f l e g e s e t z und d i e Bundesartenschutzverordnung 
g e l t e n p a r t i e l l ) . 

E n t w i c k l u n g s z i e l und Massnahmen: 

Entsprechend den g e s e t z l i c h e n Vorgaben k e i n e 
w e i t e r e n E i n g r i f f e i n d i e Quellzonen und i h r e 
Randbereiche, (Rück-)entwicklung i n t e n s i v ge-
n u t z t e r L a n d s c h a f t s t e i l e entsprechend i h r e m 
natürlichen P o t e n t i a l : 

Förderung von Quellsümpfen und i h r e n natürlichen 
F o l g e g e s e l l s c h a f t e n . 

S chaffung a b w e c h s l u n g s r e i c h e r o f f e n e r (temporär 
überfluteter) Feuchtwiesen m i t 



e x t e n s i v e r Grünlandnutzung. Spat im Jahr. 
Mahd/Beweidungmit L a n d s c h a f t s r i n d e r n und/oder 
Schafen (Abfuhr des Mähguts). 

ENTWICKLUNGSBEREICH I I 

GROSSER TEICH - GRABEN 

Gr a b e n v e r l a u f von: Im Moor, Moorkoppel, A l t e 
Heide, Grosser T e i c h , Grossen Teichs Koppel m i t 
Einmündung i n den O e l i x d o r f e r Graben. 
Gewässerursprung: im j e t z t entwässerten N i e d e r -
moor (Birkenhochstammstadium der D e g e n e r a t i o n s -
f o l g e ) . 
Be r e i c h e m i t k r a t t w a l d a r t i g e r Eichenbestockung. 
Wegen der guten und i n der umgebenden Acker-
l a n d s c h a f t e i n z i g e n Deckungsmöglichkeiten für das 
W i l d : h i e r j a g d l i c h e Hegemassnahmen. 
B e r e i c h s w e i s e a u f g e f o r s t e t m i t schlechtwüchsigen 
F i c h t e n . F o r s t l i c h e r Nutzen g e r i n g , t l w . 
e r h e b l i c h e Sturmschäden wegen n i c h t 
s t a n d o r t g e r e c h t e r Bestückung. 

Insgesamt E i n s t u f u n g a l s "Sonstiges F e u c h t g e b i e t " 
nach § 8 (3) L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z . 
N i e d e r m o o r b e r e i c h nach § 11 L a n d s c h a f t s p f l e g e -
gesetz geschützt. 

E n t w i c k l u n g s z i e l und Massnahmen: 

N i e d e r m o o r b e r e i c h : 
- Entsprechend r e c h t l i c h e r Vorgaben: Schutz des 

Moorber e i c h s . 
- E n t w i c k l u n g zum B i r k e n b r u c h . 
- E n t w i c k l u n g d u r c h Rückhaltung des mooreigenen 

Wassers: S c h l i e s s e n der Schlitzdränagen, zur 
Wiedervernässung des ehemaligen 
N i e d e r m o o r b e r e i c h s . 

- Stützung der noch vorhandenen m o o r t y p i s c h e n 
V e g e t a t i o n s r e s t e . 

- Scha f f u n g e i n e s P u f f e r b e r e i c h s d u r c h Stützung 
der vorhandenen B i r k e n - E i c h e n - K n i c k s . 

E x t e n s i v g e n u t z t e R a n d s t r e i f e n auf den 
umgebenden Äckern wünschenswert. 

Feuchte Wiesen: 
- Schaf f u n g a b w e c h s l u n g s r e i c h e r o f f e n e r 

(temporär überfluteter) Feuchtwiesen m i t 
e x t e n s i v e r Grünlandnutzung spät im Jahr. - Mahd 

(Abfuhr des Mähguts) / Beweidung m i t 
L a n d s c h a f t s r i n d e r n und/oder Schafen. 



ENTWICKLUNGSBEREICH I I I 

TAL DER RANTZAU 

Ob e r l a u f der Rantzau. D e r z e i t i n t e n s i v g e n u t z t e 
und d r a i n i e r t e Grünlandflächen. A u b e r e i c h : N i e -
dermoorboden, Talhänge/Übergang zum G e e s t b e r e i c h 
Rosterde. 
E i n z i g e s g e s e l l i g e s A u f t r e t e n von f r i t i l l a r i a 
m e l e a g r i s (Schachblume) im K r e i s S t e i n b u r g . 
U n t e r l a u f s o l l n a t u r n a h e n t w i c k e l t werden. Der 
gesamte Talraum i s t a l s L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t 
nach 5 17 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z vorgesehen 
( K r e i s e n t w i c k l u n g s p l a n ) . B e r e i c h s w e i s e g e l t e n d i 
§§ 24 u. 25 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z sowie 
B u n d e s a r t e n s c h u t z v e r o r d n u n g ) . 

E n t w i c k l u n g s z i e l und Massnahmen: 

- E r a r b e i t u n g e i n e s B e w i r t s c h a f t u n g s k o n z e p t e s 
e n t s p r e c h e n d dem F o r t g a n g der Flächen-
verfügbarkeit . 

- E n t w i c k l u n g zu einem o f f e n e n , nährstoffarmen 
F e u c h t w i e s e n b e r e i c h m i t wechselnd f e u c h t e n 
Flächen, t l w . temporäre Überstauung wün-
schenswert . 

- E x t e n s i v e und jährlich späte Nutzung d u r c h 
Mahd, Beweidung m i t L a n d s c h a f t s r i n d e r n und 
-scha f e n . 

- Dadurch Stärkung des vorhandenen 
Schachblumenbestandes. 

- E n t w i c k l u n g des f e u c h t e n Aubereichs a l s Le-
bens- und Nahrungsbiotop für Wat- und 
Wiesenvögel. 

- Ergänzung der vorhandenen Waldflächen zur 
Schaff u n g möglichst g r o s s e r zusammenhängender 
Waldbereiche. Ergänzung im B i o t o p v e r b u n d m i t 
dem R a n t z a u t a l . 
A u f f o r s t u n g m i t s t a n d o r t g e r e c h t e r Eiche a l s 
L e i t b a u m a r t . Vorhandener und g e p l a n t e r Wald 
höhengeschichtet e n t w i c k e l n . 



ENTWICKLUNGSBEREICH IV 

KLIFFKANTE ENTLANG DES STÖRTALS 

E i s z e i t l i c h entstandenes E r o s i o n s k l i f f der Stör 
von W i n s e l d o r f b i s I t z e h o e . Das K l i f f i s t d u r c h 
abfließende Schmelzwässer der W a r t h e - E i s z e i t 
e n t s t a n d e n . Die h e u t i g e Form i s t während der 
W e i c h s e l e i s z e i t d u r c h Schmelzwässer geprägt wor-
den . 
Hervorragendes geomorphologisches Element der 
e r d g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g (im K a t a s t e r der 
g e o l o g i s c h - g e o m o r p h o l o g i s c h schützenswerten 
Formen aufgenommen). 
Heute t l w . bewaldet m i t N a t u r - und W i r t s c h a f t s -
w a ld. An v i e l e n S t e l l e n f i n d e n s i c h umfangreiche 
und k l e i n e Abgrabungen zur Sandgewinnung. 
Der w e s t l i c h e T e i l des K l i f f s i n der Gemeinde 
O e l i x d o r f i s t d u r c h L a n d s c h a f t s s c h u t z v e r o r d n u n g 
geschützt. 

E n t w i c k l u n g s z i e l und Massnahmen: 

- E r h a l t u n g d 4 eses e r d g e s c h i c h t l i c h e n Dokuments 
- Schutz des K l i f f s v o r w e i t e r e n E i n g r i f f e n . 
- E i n h e i t l i c h e s t r e n g e S c h u t z k a t e g o r i e für das 

gesamte K l i f f . 
U n t e r s c h u t z s t e l l u n g des K l i f f s a l s N a t u r -
denkmal nach § 19 abs.(1) p k t . 1 L a n d s c h a f t s -
p f l e g e g e s e t z , sowie des im Landschaftsrahmen-
p i a n vorgegebenen P u f f e r s t r e i f e n s 
(Umgebungsschutz) i n e i n e r Ausdehnung von 
300 m aus w i s s e n s c h a f t l i c h e n (Aufschlüsse) 
und n a t u r g e s c h i c h t l i c h e n Gründen. 

ENTWICKLUNGSBEREICH V 

VERBUND DER WALDFLÄCHEN 
SÜDÖSTLICH OELIXDORF 

O e l i x d o r f , I t z e h o e und d i e umgebenden Dörfer 
waren noch im 18. J a h r h u n d e r t i n durchgehende 
Waldzüge e i n g e b e t t e t . Die Wälder gehör(t)en zum 
K l o s t e r I t z e h o e oder zur G r a f s c h a f t Rantzau. 
Durch k o n s t a n t e Besitzverhältnisse erklärt s i c h 
der Bestand g r o s s e r Waldflächen. 
Die ausgedehnten Waldflächen des B r e i t e n b u r g e r 
F o r s t e s und des K r e i s f o r s t e s Schmabeck r e i c h e n 
zwar b i s an d i e Bebauung O e l i x d o r f s heran, 
gehören aber n i c h t zum Gemeindegebiet. Zur 



Gemeinde s e l b s t gehören nur k l e i n e r e 
Restwaldflächen m i t geringem ökologischen Wert. 

Aus ökologischer S i c h t f e h l t es i n T e i l -
b e r e i c h e n an e i n e r Vernetzung der Waldflächen auf 
O e l i x d o r f e r Gemeindefläche. A f f o r s t u n g e n m i t 
n i c h t s t a n d o r t g e r e c h t e n Nadelhölzern haben e i n e n 
g e r i n g e n ökologischen Wert. 

E n t w i c k l u n q s z i e l und Massnahmen: 

- Schaffung grösserer zusammenhängender 
Waldflächen d u r c h A u f f o r s t u n g im B e r e i c h 
S o p h f e l d e / D e l l e n zur Verbindung des Waldes 
"Eichkoppel/Ahmelingsche Holzung" m i t dem 
Wal d r e s t am S p o r t p l a t z H o r s t b a c h t a l . 

- Umwandlung der vorhandenen S t a n d o r t fremden 
F i c h t e n f o r s t e n i n s t a n d o r t g e r e c h t e n a t u r n a h e 
Laubm±schwälder m i t Höhenschichtung. -

L e i t b a u m a r t j e nach S t a n d o r t : Eiche oder 
Buche. 

- Dadurch: Erhöhung des E r h o l u n g s w e r t s der 
Wälder 

ENTWICKLUNGSBEREICH VI 

STÖRNIEDERUNG 

Den B e r e i c h der Gemeinde O e l i x d o r f durchfließt 
d i e Stör a l s mäandrierender F l u s s l a u f m i t einem 
ausgepägten A u b e r e i c h . Die Stör i s t h i e r e i n g e -
d e i c h t , das Störsperrwerk w i r d nur b e i S t u r m f l u t 
geschlossen, so dass d i e Stör h i e r t i e d e b e -
e i n f lußt i s t . Der B e r e i c h der Gemeinde O e l i x d o r f 
b e f i n d e t s i c h an der Grenze zwischen sandigen und 
schlammigen S u b s t r a t . Es f i n d e n s i c h h i e r sowohl 
e i n z e l n e A r t e n des sandigen S u b s t r a t s , a l s auch 
A r t e n , d i e eher zum Salzwasser h i n i h r 
Lebensspektrum haben. Insgesamt i s t der Raum 
j edoch a r t enarm. 

Der zur Gemeinde O e l i x d o r f gehörige A u b e r e i c h i s t 
m i t e i n e r B r e i t e von r d . 1 km r e l a t i v schmal. Die 
Störniederung i s t insgesamt v e r m o o r t . Im 
Gemeindegebiet von O e l i x d o r f c h a r a k t e r i s i e r e n 
Marschböden d i e s e n N i e d e r u n g s b e r e i c h . Die 
Geländehöhen l i e g e n u n t e r NN. 
Die Entwässerung der Störau begann b e r e i t s im 12. 
J a h r h u n d e r t ; holländische S i e d l e r b r a c h t e n d i e 
F e e n k u l t u r m i t , deren streifenförmige Ent-
wässerungsgräben noch he u t e das B i l d der Störau 
prägen. 



Heute werden d i e Störwiesen a l s Mähwiesen i n -
t e n s i v g e n u t z t . F l o r i s t i s c h und f a u n i s t i s c h 
f i n d e n s i c h nur v e r e i n z e l t t y p i s c h e A r t e n der 
Flußauen. Auffällig i s t v o r a l l e m das Fehlen der 
Wat- und Wiesenvögel, d i e h i e r nur g e l e g e n t l i c h 
zur Nahrungssuche a n z u t r e f f e n s i n d . 

E n t w i c k l u n q s z i e l und Massnahmen: 

- Z i e l : E n t w i c k l u n g der j e t z t a u s g e d e i c h t e n 
Störwiesen d u r c h Überschwemmung i n Bruchwald 
und e x t e n s i v g e n u t z t e Feuchtwiesen. 

- Vergrösserung der n i c h t e i n g e d e i c h t e n 
B e r e i c h e . 

- Dadurch: W i e d e r h e r s t e l l u n g von Lebensräumen 
für s t a n d o r t s p e z i f i s c h e P f l a n z e n und T i e r e 
( a r t e n r e i c h e Feuchtwiesen m i t Störchen, 
Re i h e r n , I n s e k t e n . . . ) 

ENTWICKLUNGSBEREICH V I I 

HORSTBACHTAL NORD UND SÜD 

H o r s t b a c h t a l : v g l . D e t a i l k a r t e 

H o r s t b a c h t a l Süd: 

Q u e l l i g e Niederung m i t Ursprüngen im B r e i t e n -
b u r g e r F o r s t / L o o f t s c h e Wiese. T a l b e r e i c h i n s g e -
samt a l s "Sonstiges F e u c h t g e b i e t " nach § 8 
abs. 3 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z e i n z u s t u f e n . Tlw. 
Schutz du r c h § 11 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z 
( B r u c h ) . 
Heute a l s P f e r d e - und Rinderweide i n t e n s i v ge-
n u t z t , bzw. a l s Gartenfläche g e s t a l t e t / 
a u f g e l a s s e n . Anstau mehrerer Teiche 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Ausprägung von n a t u r n a h b i s 
extrem n a t u r f e r n . 
Der T a l b e r e i c h i s t n ur für d i e A n l i e g e r der 
südlichen H o r s t s t r a s s e e r l e b b a r . Öffentlich 
ei n s e h b a r i s t vom Wanderweg "Am Wald" aus nur e i n 
k l e i n e r T e i l der L o o f t s c h e n Wiese. 
Von der H o r s t s t r a s s e zum Horstkamper Weg (Hasel-
weg) führt e i n e g e m e i n d l i c h e Wegparzelle d u r c h 
das T a l , d i e heute n ur m i t g u t e r O r t s k e n n t n i s 
a u f f i n d b a r i s t und l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t 
w i r d . 
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E n t w i c k l u n q s z i e l und Massnahmen 

- Aufwer t u n g des q u e l l i g e n Tales des südlichen 
Horstbachs d u r c h e i n e d i e Z i e l e und 
Grundsätze des L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z e s 
berücksichtigende Nutzung. Insgesamt 
e x t e n s i v e r e Nutzung des T a l b e r e i c h s m i t t l w . 
unbeeinträchtigter S u k z e s s i o n s f o l g e 
(Entstehung von B r u c h b e r e i c h e n ) . 
O f f e n g e l a s s e n e Gartenstücke e x t e n s i v 
beweiden/mähen, um den T a l b e r e i c h o f f e n zu 
h a l t e n . 

- E n t w i c k l u n g d i e s e s T a l b e r e i c h e s zu 
Insektenlebensräumen. 

- Vorhandene Teiche von n a t u r f r e m d e n Ver-
bauungen b e f r e i e n und natürliche Uferzonen 
e r h a l t e n und e n t w i c k e l n . 

- Wünschenswert: e i n e stärkere Erlebbarmachung 
des südlichen H o r s t b a e h t a l s im O r t s b i l d von 
O e l i x d o r f . 

- Im F a l l e e i n e r b a u l i c h e n E n t w i c k l u n g 
O e l i x d o r f s e n t l a n g des Horstkamper Weges 
(Haselweg) wäre d i e E n t w i c k l u n g des südlichen 
H o r s t b a e h t a l s a l s n a t u r n a h e r Grünzug zum 
A u s g l e i c h des E i n g r i f f s e r f o r d e r l i c h . 

Neben den Entwicklungsachsen s o l l e n auch d i e v e r s c h i e d e n e n 
K u l t u r l a n d s c h a f t s e l e m e n t e e n t w i c k e l t werden: 

Knicks und Redder ( v g l . K n i c k k a r t e ) 

Der besondere S t e l l e n w e r t von Knicks und insbesondere Reddern a l s 
Lebensraum für heimische P f l a n z e n und T i e r e , a l s " S t a n d o r t " . B r u t -
raum, temporärer A u f e n t h a l t s - und Nahrungsraum und -besonders 
w i c h t i g - a l s V e r b i n d u n g s l i n i e n für Vernetzungen im Landschaftsraum 
w i r d ausführlich d a r g e l e g t . Mängel und K o n f l i k t e wurden a u f g e z e i g t . 

Bedroht s i n d d i e vorhandenen Knicks heute v o r a l l e m d u r c h 
Nachlässigkeit, mangelnde P f l e g e , Überalterung und Wegebau. Maß-
nahmen, d i e ohne e i n e r besonderen Genehmigung zu bedürfen, im 
Verborgenen und s c h l e i c h e n d e r f o l g e n und doch zu e i n e r massiven 
Bestandsbedrohung führen. 
Nur e i n i n t a k t e s und gut g e p f l e g t e s Knicksystem aber b i e t e t e i n e 
geschlossene Vernetzung. 

Knickpfleqemaßnahmen zur E r h a l t u n g des Lebensraums K n i c k und s e i n e r 
V e r n e t z u n q s f u n k t i o n : ( v g l . K n i c k k a r t e ) 

1. Regelmäßige, t r a d i t i o n e l l e K n i c k p f l e g e (nach 10 - 15 Jahren) 
durch Knicken und W i e d e r a u f s e t z e n i s t d i e w i c h t i g s t e Maß 
nahine für d i e K n i c k e r h a l t u n g ! 
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2. E n t l a n g der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzflächen i s t e i n e umfas-
sende K n i c k p f l e g e ( n i c h t nur a u f a s t e n ) und d i e E r h a l t u n g und 
Förderung der K r a u t s c h i c h t d u r c h E i n h a l t u n g e n t s p r e c h e n d e r 
pflegebedüftig f a s t 25 km K n i c k m i t t e l f r i s t i g und r d . 60 km 
Kn i c k s i n d e r s t l a n g f r i s t i g pflegebedürftig. 

5. Im B e r e i c h Gretenkamp i s t d i e Ergänzung und Schließung des 
K n i c k n e t z e s zur Vernetzung notwendig im gesamten 
Gemeindegebiet s i n d Quervernetzungen großer Schläge 
wünschenswert. 

Moore 

Das P f e i f e n g r a s - H e i d e s t a d i u m s bzw. häufiger des B i r k e n - E i c h e n -
De g e n e r a t i o n s s t a d i u m s f i n d e n w i r i n O e l i x d o r f auf den ehemaligen, 
heute s t a r k entwässerten Moorflächen (Haarmoor, Im Moor). 

Eine Wiedervernässung kann im Haarmoor und Im Moor d i e 
M o o r r e n a t u r i e r u n g begünstigen (moorbildende Shagnen kommen noch 
v o r ) , e i n o f f e n e s Moor w i r d s i c h aber n i c h t w i e d e r h e r s t e l l e n 
l a s s e n ; d i e E n t w i c k l u n g w i r d auf e i n e n B i r k e n b r u c h h i n a u s l a u f e n . 
G l e i c h z e i t i g muß e i n e P u f f e r z o n e m i t e x t e n s i v genutztem Grünland 
den M o o r b e r e i c h v o r w e i t e r e m Nährstoffeintrag abschirmen. 

Die Voraussetzungen für e i n e M o o r e n t w i c k l u n g (Vorkommen t y p i s c h e r 
M o o r pflanzen, nährstoffarmes M i l i e u , mooreigener Wasserhaushalt 
u.a.) w i r d b e s t e n f a l l s i n T e i l b e r e i c h e n w i e d e r h e r g e s t e l l t werden 
können. 
Die Schaffung von P u f f e r b e r e i c h e n und d i e Hebung des Wasserstandes 
i s t b e i a l l e n ehemaligen Moorflächen E n t w i c k l u n g s z i e l , um den 
w e i t e r e n Nährstoffeintrag zu u n t e r b i n d e n . 

Heide 

Um e i n s t a b i l e s C a l l u n a - S t a d i u m zu e r h a l t e n , müßte man den Zustand 
der Optimalphase über s e i n e k u l t u r b e d i n g t e Dauer hinaus e r h a l t e n . 
S t a b i l d e Calluna-Heide-Bestände g i b t es i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n n ur 
auf S y l t . Pflegemaßnahmen s i n d überall sonst e r f o r d e r l i c h . 
Von den ehemals im B e a r b e i t u n g s g e b i e t vorhandenen Heideflächen s i n d 
nur R e l i k t e vorhanden. Ehemals f a n d man Heide i n O e l i x d o r f 
s i c h e r l i c h nur kleinflächig im Randbereich der Moorflächen. 
Heidefläche können i n O e l i x d o r f n i c h t ohne unverhältnisäßigen 
M i t t e l e i n s a t z e r h a l t e n werden. 

Trockenrasen 

T r o c k e n v e g e t a t i o n f i n d e t s i c h heute kleinflächig auf 
Sekundärbiotopen ( K l i f f k a n t e , ehemalige Abbauten). Sie zu 
e n t w i c k e l n und i h r e n Bestand längerfristig zu s i c h e r n , b e d a r f i n 
e r s t e r L i n i e der F r e i h a l t u n g der S t a n d o r t e von anderen Nutzungen, 
beginnend m i t F i c h e n a u f p f l a n z u n g , F r e i z e i t n u t z u n g , 
Müllablagerungen. 
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7.2 L e i t l i n i e n für Flächennutzungen 

7.2.1 F o r s t w i r t s c h a f t 5 4 

1. Z i e l 

Der vorhandene Wald i s t s e i n e r Fläche nach zu e r h a l t e n . Eine w e i -
t e r e Dezimierung und Zerschneidung (Wege- und Straßenbau) i s t zu 
vermeiden. 

Für S c h l e s w i g - H o l s t e i n g i l t das f o r s t p o l i t i s c h e Z i e l der Waldver-
mehrung, das aus den übergeordneten Vorgaben der Landes- und Re-
g i o n a l p l a n u n g sowie des Landeswaldgesetzes vorgegeben i s t . Das kann 
e i n e r s e i t s d u r c h e i n e A u f f o r s t u n g m i t S t a n d o r t - und a r e a l g e r e c h t e n 
Baumarten v e r w i r k l i c h t werden. I n s e l a r t i g bzw. i n T e i l b e r e i c h e n 
kann e i n e spontane E n t w i c k l u n g auf dafür ausgewiesenen 
Sukzessionsflächen e r f o l g e n . N i c h t a u f g e f o r s t e t werden s o l l e n 
Heidemagerrasen, T a l w i e s e n , Moorflächen. 

2. Z i e l 

Eine naturnahe B e w i r t s c h a f t u n g des Waldes i s t w i c h t i g e s 
N a t u r s c h u t z z i e l . S ie i s t gekennzeichnet d u r c h 

Vermeidung von Kahlschlägen größeren Umfangs. 

Sukzessive Umwandlung n i c h t bodenständiger Bestückung 
( N a d e l f o r s t ) i n e i n e s t a n d o r t g e r e c h t e Baumartenmischung. 

Anwendung der Naturverjüngung. H i e r z u i s t d i e E i n -
zäunung der Gebiete gegen Wildverbiß unerläßlich. 

G e s t u f t e r A l t e r s a u f b a u m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Gehölzarten. 

Kleinflächiger Wechsel von Beständen u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A l t e r s . 

Berücksichtigung natürlicher Lebensläufe im Wald b e i der 
Auslegung der U m t r i e b s z e i t e n . E r h a l t u n g und E n t w i c k l u n g 
n a t u r n a h e r Plenterwaldbestände. 

Belassen e i n e s hohen A n t e i l s an A l t - und T o t h o l z . 

N i c h t n u t z u n g (bzw. sehr schonende B e w i r t s c h a f t u n g ) der 
Waldbestände auf nassen, t r o c k e n e n S o n d e r s t a n d o r t e n . 

Q u e l l b e r e i c h e und Wasserläufe i n n e r h a l b des Waldes unge-
stört be l a s s e n bzw. r e n a t u r i e r e n . 

5 4 v g l . dazu: BFANL a.a.O. 1989 



E r h a l t u n g und Vermehrung von Tümpeln und temporären Wasser-
s t e l l e n an g e e i g n e t e n S t a n d o r t e n zur Förderung von Amphibien 
und Wasserinsekten des Waldes. 

Geschlossene v i e l g e s t a l t i g e Ausformung der Waldränder und 
Verlängerung d e r s e l b e n d u r c h geschwungene Waldrandführung. 

Na t u r - und b i o t o p g e r e c h t e G e s t a l t u n g und P f l e g e der Wald-
ränder, Wegböschungen und Gräben sowie der L i c h t u n g e n im 
Walde ( s i c h s e l b s t überlassen, späte Mahd, schonende Graben-
räumung) . 

3. Z i e l 

E r h a l t u n g , Stützung und E n t w i c k l u n g des Verbundsystems d u r c h Knicks 
und gewässerbegleitende Gehölze zwischen v e r s c h i e d e n e n Waldflächen. 

Planung: 

B i o t o p v e r b e s s e r n d e Maßnahmen im Walde können d u r c h p a r t i e l l e 
Öffnung des Waldes nach oben, das S c h a f f e n von L i c h t u n g e n 
e i n g e l e i t e t werden: 

Besondere Bedeutung kommt b e i der B e t r a c h t u n g der Waldflächen 
der W a l d r a n d g e s t a l t u n g und den im Wald vorhandenen oder auch zu 
sch a f f e n d e n Ergänzungsflächen zu. 
Den Waldrändern kommt e i n e S c h u t z w i r k u n g für d i e Waldbestände gegen 
Wind und Sonne zu. Z u g l e i c h s i n d s i e eigenständiger Lebensraum für 
T i e r e und P f l a n z e n im Übergangsbereich zwischen Wald und 
Freifläche. Sie haben zudem e i n e prägende Bedeutung für das 
L a n d s c h a f t b i l d . G e n e r e l l s o l l e n Waldränder so g e s t a l t e t werden, daß 
s i e 

den Wald w i e e i n Mante l gegen Einflüsse von außen schützen, 

ein e n Lebensraum b i l d e n , der a l l e n T i e r e n und P f l a n z e n a r t e n i n 
d i e s e r Übergangszone a l s Z u f l u c h t s o r t g e r e c h t w i r d , 

d u r c h i h r e Linienführung auf das L a n d s c h a f t s b i l d Einfluß neh-
men und 

den Erholungswert der L a n d s c h a f t erhöhen. 

Waldränder s o l l t e n a l s Gehölzsäume s c h i c h t w e i s e aufgebaut s e i n . 
Den Waldrändern kommt e i n e S c h u t z w i r k u n g für d i e Waldbestände gegen 
Wind und Sonne zu. Z u g l e i c h s i n d s i e eigenständiger Lebensraum für 
T i e r e und P f l a n z e n im Übergangsbereich zwischen Wald und 
Freifläche. Sie haben zudem e i n e prägende Bedeutung für das 
L a n d s c h a f t b i l d . Sie s o l l t e n m e h r r e i h i g und s t u f i g aufgebaut werden. 
O e l i x d o r f i s t von Wald umgeben, h a t j e d o c h s e l b s t e i n e n g e r i n g e n 
W a l d a n t e i l . Außerhalb der Gemeinde l i e g e n d e r Wald könnte dur c h 
e i n e n Waldrand auf O e l i x d o r f e r Gebiet ergänzt werden. 
Dem Aufbau von Waldrändern für den B e r e i c h Tannenkoppel kommt somit 
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i n O e l i x d o r f besondere Bedeutung zu. 

Wo möglich s o l l e n im und am Wald Ergänzungsflächen g e s c h a f f e n 
werden ( o f f e n e I n s e l n , f e u c h t e Flächen, Wasserflächen, t r o c k e n e 
Flächen, T o t h o l z i n s e l n u . a . ) . 
N i c h t geschlossene, sondern i n s e l a r t i g e Gehölzbestände , s i c h 
s e l b s t überlassene "Naturwaldflächen", A l t h o l z i n s e l n oder auch n u r 
stehengelassne Baumruinen. 

L a n g f r i s t i g s o l l e n d i e vorhandenen S t a n d o r t fremden ( N a d e l h o l z - ) 
Bestände dur c h A r t e n der natürlich aufkommenden Gehölzarten (Eiche 
m i t Buche, Hainbuche, B i r k e und Esche) e r s e t z t werden. 

E i n s c h i c h t i g e Bestände s o l l e n i n höhengeschichtete Bestände m i t 
S t r a u c h - und K r a u t s c h i c h t e n t w i c k e l t werden. 

Die besonderen F u n k t i o n e n des Waldes s i n d im LANDESWALDGESETZ 
gewürdigt. Dabei kommt e i n e r Förderung des Waldes im Rahmen der 
Landespflege besondere Bedeutung zu. E r s t i n z w e i t e r L i n i e w i l l d e r 
Sta a t d i e F o r s t w i r t s c h a f t gefördert wissen.55 
Z i e l des Gesetzgebers i s t daher n i c h t d i e Förderung von Monokul-
t u r e n . V i e l m e h r s o l l " eine gesunde Mischung" an Gehölzen e i n e n 
Bestand b i l d e n . 5 6 

Wegen der langen Bewirtschaftungszeiträume s i n d im Wald k u r z f r i s t i g 
zumeist k e i n e rasche, umfassenden Änderungen e r r e i c h b a r . B e i der 
Be t r a c h t u n g von Waldflächen i s t s t e t s i n Generationen-Etappen zu 
denken. Das Landeswaldgesetz S c h l e s w i g - H o l s t e i n nennt j e d o c h im § 1 
z u e r s t d i e L a n d s c h a f t s p f l e g e und dann zweitens d i e F o r s t w i r t s c h a f t 
a l s Förderungsgrundsatz. 
Maßnahmen sowie e i n e ökologisch o r i e n t i e r t e W a l d b i l d u n g b e i Neu-
und W i e d e r a u f f o r s t u n g e n können r i c h t u n g s w e i s e n d e S c h r i t t e s e i n . 

7.2.2 L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzflächen 57 

E i n z e l k o n f l i k t e zwischen N a t u r s c h u t z und L a n d w i r t s c h a f t t r e t e n 
heute i n s e n s i b l e n B e r e i c h auf w i e : Gewässer und i h r e Randbereiche, 
Moore und i h r e Randbereiche sowie f e u c h t e n Flächen und e n t l a n g der 
Kni c k s . 
Durch d i e E n t w i c k l u n g von Schwerpunkträumen für N a t u r s c h u t z und 

55 v g l . dazu LANDESWALDGESETZ §§ 1 (2) sowie 8 ( 3 ) . 

56 Auch u n t e r dem G e s i c h t p u n k t der durch L u f t v e r s c h m u t z u n g 
ausgelösten Waldschäden i s t e i n e s t a n d o r t g e r e c h t e 
Gehölzzusammensetzung wünschenswert. 
v g l . dazu: MINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN des 
Landes S c h l e s w i g - H o l s t e i n : Waldschadensinventur 1987 

5 7 v g l . dazu BFNAL: a.a.O. 
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L a n d s c h a f t s p f l e g e sowie im E i n z e l f a l l der Sc h a f f u n g von P u f f e r z o n e n 
und A b s t a n d s b e r e i c h e n können K o n f l i k t e i n Problemzonen entschäft 
werden. 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z - und L a n d s c h a f t s p f l e g e i s t e i n e 
umweltverträgliche n a t u r - ui 1 ressourcenschonende L a n d w i r t s c h a f t 
w i c h t i g e Voraussetzung für d i e E r h a l t u n g w i e auch d i e 
W i e d e r h e r s t e l l u n g l a n d s c h a f t s t y p i s c h e r S t r u k t u r e n und 
Lebensgemeinschaften i n e i n e r Gemeinde. 

Z i e l i s t h i e r b e i e i n engräumig d u r c h S c h u t z s t r e i f e n Extensivflä-
chen, u n g e n u t z t e P a r z e l l e n und s o n s t i g e n a t u r n a h e L a n d s c h a f t s e -
lemente v e r n e t z t e s B i o t o p v e r u n d s y s t e m , i n dem d i e t y p i s c h e n G l i e d e r 
der Agrar-Ökosysteme e i n e Lebensmöglichkeit f i n d e n und s t a b i l e 
Lebensgemeinschaften aufbauen können. 

Damit w i r d auch e i n e n t s c h e i d e n d e r B e i t r a g z u r E r h o l u n g s v o r s o r g e 
( N a t u r k o n t a k t und L a n d s c h a f t s e r l e b e n ) g e l e i s t e t . 

Neben den a g r a r p o l i t i s c h e n Z i e l e n e i n e r umweitschonenden 
B e w i r t s c h a f t u n g d u r c h Verminderungen der s t o f f l i c h e n B e l a s t u n g m i t 
A g r o c h e m i k a l i e n und o r g a n i s c h e n Dünger (Gülle) der Anpassung des 
Vie h b e s a t z e s an d i e Tragfähigkeit der L a n d s c h a f t , Verminderung von 
Düngemittel und G i f t s t o f f e i n t r a g i n Oberflächengewässer g i b t es auf 
der örtlichen Ebene Maßnahmen, d i e zur Verbesserung des 
N a t u r h a u s h a l t e s b e i t r a g e n können. Dies s i n d insbesondere: 

E r h a l t e n und W i e d e r h e r s t e l l e n l a n d w i r t s c h a f t s t y p i s c h e r 
S t r u k t u r e n , wie Kn i c k s und Hecken, Obstwiesen, A l l e e -
bäume, a l t e Solitärgehölze, F e l d r a i n e und T r i f f t e n . 

E i n r i c h t u n g von e x t e n s i v g e n u t z t e n und u n b e w i r t s c h a f t e t e n 
P u f f e r z o n e n zu naturnäheren L a n d s c h a f t s b a s t a n d t e i l e n 
(Waldränder, Hecken, Gebüsche, Gewässer, Moore, Mager-
rasen) zum Schutz d i e s e r B i o t o p e und zur Schaf f u n g und 
E r h a l t u n g w i c h t i g e r b i o l o g i s c h e r Übergangsbereiche (Säume: Ge-
wässerrandstreifen, A c k e r r a n d s t r e i f e n ) . 

W i e d e r h e r s t e l l u n g des ursprünglichen Wasserhaushaltes 
(z. B. d u r c h Wiedervernässung) wenigs t e n s i n T e i l b e r e i c h e n . 

Neubegründung und A r r o n d i e r u n g n a t u r n a h e r und h a l b -
natürlicher Lebensgemeinschaften (z. B. Wälder, Hecken, 
Magerwiesen, Staudensäume) d u r c h Sukzession und n o t f a l l s 
d u r c h P f l a n z u n g und Saat. 

R e n a t u r i e r u n g der Gewässer d u r c h B i o t o p g e s t a l t u n g , Gehölz-
p f l a n z u n g und Ausweisung e i n e s Gewässerrandstreifens sowie 
F e r n h a l t e n von Beweidung des U f e r b e r e i c h e s . 

E r h a l t u n g und W i e d e r h e r s t e l l u n g von Dauergrünland i n 
Überschwemmungsbereichen zur V e r h i n d e r u n g von Nährstoff-
und B i o z i d e i n t r a g i n Grund- und Oberflächenwasser und zur 
Verknüpfung der v e r b l i e b e n d e n Grünlandbiotope. 

Diese Z i e l e und Maßnahmen l a s s e n s i c h n ur gemeinsam und i n 
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Zusammenarbeit m i t den ortsansäßigen L a n d w i r t e n v e r w i r k l i c h e n . I h r e 
R e a l i s i e r u n g e r f o r d e r t - w i e beim Wald - l a n g f r i s t i g e s Denken und 
Handeln und kann nur entsprechend der Flächenverfügbarkeit 
r e a l i s i e r t werden. 

Gewässerpflege und - U n t e r h a l t u n g 58 

Fließgewässer 

Bäche und Flüsse, wie d i e Stör, d i e Rantzau und der Horstbach und 
i h r e dazugehörigen Gräben wurden i n der Vergan g e n h e i t i n i h r e m 
Längs- und Q u e r p r o f i l w e s e n t l i c h u m g e s t a l t e t und h i n s i c h t l i c h i h r e s 
Bewuchses v o r a l l e m im U f e r b e r e i c h w e i t g e h e n d verändert. 

Wasserqualität und S e l b s t r e i n i g u n g s k r a f t der Fließgewässer haben 
d u r c h E i n l e i t u n g n i c h t oder ungenügend geklärter Abwässer d u r c h 
Nähr- und S c h a d s t o f f e i n t r a g aus Niederschlägen, L a n d w i r t s c h a f t und 
S i e d l u n g sowie d u r c h Erwärmung e r h e b l i c h e Einbußen e r l i t t e n . Die 
Lebensgemeinschaften nährstoffarmer und sauberer n a t u r n a h e r Bäche 
und Flüsse gehören heute zu den am stärksten gefährdeten B i o t o p e n . 

1. Z i e l 

E r h a l t u n g vorhandener n a t u r n a h e r Gewässerläufe und i h r e r 
T a l b e r e i c h e sowie der Q u e l l e n ( v g l . Pkt 4.4) und v e r r o h r t e n 
A b s c h n i t t e . 
Dieses Z i e l h a t wegen der s t a r k e n Bedrohung und Dezimierung 
i n t a k t e r Gewässersysteme i n der gesamten B u n d e s r e p u b l i k höchste 
Priorität. 

2. Z i e l 

W i e d e r h e r s t e l l u n g eines möglichst naturnahen Zustandes a l l e r de-
n a t u r i e r t e n Wasserläufe h i n s i c h t l i c h Gewässerbett, U f e r , A u b e r e i c h , 
Wassergüte und Wassermenge. Gewässer s i n d n u r dann i n der Lage i h r e 
Aufgaben im N a t u r h a u s h a l t zu erfüllen, wenn s i e a l s ganzes i n den 
Zustand v e r s e t z t werden, der den Lebensansprüchen der an 
Fließgewässer gebundenen P f l a n z e n und T i e r e g e r e c h t w i r d . 

E n t w i c k l u n g s z i e l für d i e Fließgewässer des Bearbeitungsraumes 
s o l l t e d i e möglichst naturnahe G e s t a l t u n g und U n t e r h a l t u n g der 
Fließgewässer s e i n , w i e s i e im § 38 des Landeswassergesetzes 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n von 1993 vorgesehen i s t . 
Der M i n i s t e r für Natur und Umwelt fördert d i e Maßnahmen der 
naturnahen G e s t a l t u n g von Fließgewässern m i t seinem Erlaß vom 
21.6.1991 . 
Nach dem Landeswassergesetz i s t u n t e r Verweis auf §§ 1 und 2 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z d i e naturnahe U n t e r h a l t u n g n i c h t nur auf 
das Gewässerbett beschränkt, sondern umfaßt auch d i e angrenzenden 
U f e r b e r e i c h e . 

E r f o r d e r l i c h e Maßnahmen: 
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1. Ökologische Verbesserung von G e s t a l t und V e r l a u f des 
Gewässerbettes sowie der Überflutungsbereiche d u r c h Um-
wandlung b e g r a d i g t e r , v e r b a u t e r und v e r r o h r t e r Gewässer i n 
n a t u r n a h ausschwingende Wasserläufe m i t S t e i l u f e r n , F l a c h -
wasserzonen, v i e l g e s t a l t i g e m Gewässerbettprofil und 
a b w e c h s l u n g s r e i c h e r S u b s t r a t s t r u k t u r . 

2. Ausweisung b r e i t e r Geländestreifen b e i d s e i t s der Wasserläufe 
zur f r e i e n V e r l a g e r u n g des Wa s s e r l a u f e s . 

3. Umbau oder E n t f e r n u n g w a s s e r b a u l i c h e r Anlagen, d i e B a r r i e r e n 
für Tierwanderungen s i n d . 

4. Dämpfung von Regenwasserabflußspitzen d u r c h Verminderung 
der v e r s i e g e l t e n Flächen, V e r s i c k e r u n g von Regenwasser. 

5. Verbesserung der Wasserqualität 
B i o l o g i s c h e und chemische R e i n i g u n g von Abwässern nach dem 
s i c h ständig verbe s s e r n d e n Stand der Technik. Abrücken von 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Nutzung d u r c h Ausweitung a u s r e i c h e n d 
b r e i t e r P u f f e r z o n e n . 

6. W i e d e r h e r s t e l l u n g der natürlichen Wasserführung und des 
a u e n t y p i s c h e n Wasserhaushaltes m i t regelmäßigem Wechsel 
zwischen Überflutung und T r o c k e n f a l l e n . 

7. Öffnen v e r r o h r t e r Gewässerabschnitte 

8. Förderung der natürlichen gewässertypischen V e g e t a t i o n und 
Fauna. Durch ungestörte E n t w i c k l u n g von Wasserpflanzen sowie 
Röhrichten, Großseggen, Wald- und W i e s e n s t r e i f e n und der i n 
und am Gewässer lebenden T i e r w e l t . 
Soweit m i t der angrenzenden Nutzung v e r e i n b a r , s o l l t e e i n e 
regelmäßige Räumung der Gräben d u r c h b e s c h a t t e n d e Bepflanzung 
zurückgedrängt werden. 
Durch Verbesserungen des G r a b e n p r o f i l s , der Grabensohle, der 
Gewässerbepflanzung m i t heimischen Augehölzen ( E r l e , Weide) 
m i t s t e l l e n w e i s e r P f l e g e der Weiden a l s Kopfbäume l a s s e n s i c h 
d e u t l i c h e Verbesserungen e r r e i c h e n . 

Im Biotopverbundsystem für das Land S c h l e s w i g - H o l s t e i n werden d i e 
Verbundachsen b e v o r z u g t e n t l a n g von l i n i a r e n Systemen, w i e s i e d i e 
Gewässer d a r s t e l l e n ausgewiesen. 
Da d i e Biotopverbundachsen örclich ergänzt und im R a s t e r 
engmaschiger gezogen werden s o l l e n , werden auch h i e r d i e Gewässer 
neben den Knicks e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . Die K a r t e der 
Naturentwicklungsräume trägt diesem Gedanken Rechnung. 

Für d i e Planung i n t e r e s s a n t wäre es, d i e n i c h t e i n g e d e i c h t e n Be-
r e i c h der Stör und der Rantzau zu vergrößern oder a l s Z i e l d i e 
j e t z t e i n g e d e i c h t e n Störwiesen du r c h Überschwemmung i n e i n e n 
Bruchwald zu e n t w i c k e l n . 
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Stehende Gewässer 59 

1. Z i e l 

E r h a l t u n g a l l e r n a t u rnahen Stillgewässer m i t i h r e m U f e r - und Ver-
l a n d u n g s b e r e i c h . 

2. Z i e l 

W i e d e r h e r s t e l l u n g n a t u r n a h e r Verhältnisse d u r c h Umgestaltung 
(= ökologische Verbesserung) d e n a t u r i e r t e bzw. unnatürlicher 
Gewässer m i t i h r e n U f e r - und V e r l a n d u n g s b e r e i c h e n und Verbesserung 
der Wasserqualität. 

Entgegen den l a n d e s w e i t i n der Verga n g e n h e i t und Gegenwart zu 
beobachtenden Tendenzen, Kleingewässer, zumal wenn s i e i n m i t t e n 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Nutzfläche l i e g e n , zu b e s e i t i g e n , 
h a t s i c h der Flächenanteil der Kleingewässer i n O e l i x d o r f i n den 
l e t z t e n h u n d e r t Jahren n i c h t w e s e n t l i c h verändert. 
Trotzdem i s t der Bestand und der Wert der Kleingewässer b e d r o h t ! 

Folgende Maßnahmen s i n d e r f o r d e r l i c h : 

1. E r h a l t u n g a l l e r n aturnahen Stillgewässer m i t i h r e n 
Verlandungs- und U f e r b e r e i c h e n . 

2. Schaffung e i n e s ausreichenden P u f f e r s t r e i f e n s der von 
der L a n d w i r t s c h a f t n i c h t g e n u t z t w i r d . 

3. Ausschluß der Beweidung der Uferzone. 

4. Förderung der ungestörten E n t w i c k l u n g der P f l a n z e n w e l t . 

5. V e r h i n d e r u n g und Vermeidung w e i t e r e n Mülleintrags. 

6. Kleingewässer i n m i t t e n von Weiden werden a l s Viehtränken 
b e n u t z t . Durch den u n g e h i n d e r t e n Z u t r i t t der W e i d e t i e r e w i r d 
d i e U f e r r a n d v e g e t a t i o n v e r n i c h t e t Neuaufwuchs kann n i c h t 
s t a t t f i n d e n . Kleingewässer s o l l e n ausgezäunt werden, T i e r e 
s o l l e n - wo un b e d i n g t notwendig - g e z i e l t zur Tränke geführt 
werden. 

7. Kleingewässer m i t F i s c h t e i c h n u t z u n g : 
Diese Teiche haben s t e i l p r o f i l i e r t e Gewässerränder, d i e 
t y p i s c h e n T e i c h t i e r e n , wie z.B. Fröschen e i n e "Benutzung" 
unmöglich machen. Die Gewässerränder s o l l t e n n i c h t w e i t e r k u r z 
g e h a l t e n werden, um das A u f t r e t e n t y p i s c h e U f e r v e g e t a t i o n zu 
ermöglichen. 
H i n s i c h t l i c h i h r e s A rtenspektrums haben F i s c h t e i c h e e i n e n 
hohen A n t e i l k u l i n a r i s c h i n t e r e s s a n t e r F i s c h e , w i e Ka r p f e n 
oder Hecht, d i e dur c h Konkurrenzdruck oder a l s Raub f i s c h e 
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zur V e r n i c h t u n g anderen Leben^ b e i t r a g e n . Diese F i s c h e 
werden e i n g e b r a c h t und jährlich a b g e f i s c h t . 
Durch Fütterung des F i s c h b e s a t z e s kommt es zu e i n e r 
Verschlammung der Teiche. I n t e n s i v e F i s c h t e i c h n u t z u n g s o l l t e 
daher e x t e n s i v i e r t werden., 

Gerade b e i F i s c h t e i c h e n i s t d i e E i n b i n d u n g der Teiche i n d i e 
Lan d s c h a f t u n z u r e i c h e n d . Entweder s i n d F i s c h t e i c h e gar n i c h t 
m i t der Umgebung v e r n e t z t oder aber m i t s t a n d o r t f r e m d e n 
Gehölzen eingefaßt. Bezüge zur L a n d s c h a f t und ggf. e i n e 
E i n b i n d u n g i n das Bi o t o p v e r b u n d s y s t e m s i n d wünschenswert. 

F e u c h t b e r e i c h e 

Z i e l : 

P a r t i e l l beginnend Rückhaltung des Wassers i n ehemaligen 
F e u c h t b e r e i c h e n . 

Maßnahmen: 
Im B e a r b e i t u n g s g e b i e t s i n d früher ausgedehnte F e u c h t b e r e i c h e v o r -
handen gewesen und i n den l e t z t e n e i n h u n d e r t Jahren d u r c h M e l i o -
rationsmaßnahmen b e s e i t i g t worden (z.B. Drainage der Moor und 
Moorrandbereiche sowie Deichbauten e n t l a n g der Stör und der 
Rantzau). H i e r könnte dur c h b i o t o p g e s t a l t e n d e Maßnahmen gewisse 
R e n a t u r i e r u n g e r r e i c h t werden. 
W i c h t i g s t e Maßnahme i s t h i e r b e i e i n e Wiedervernässung durch Zu-
rückhalten des Wassers auf der Fläche/Anstau. H i e r b e i kann n i c h t 
nur e i n e i s o l i e r t e Fläche b e t r a c h t e t werden. Maßnahmen auf e i n e r 
Fläche haben Auswirkungen auf Nachbarflächen, d i e Berücksichtigung 
f i n d e n müssen, solange d i e s e Flächen b e w i r t s c h a f t e t werden und 
n i c h t z.B. d u r c h Förderprogramme oder nach Ankauf/Pacht a l s B i o t o p 
e n t w i c k e l t werden können. 
Die E n t w i c k l u n g w i r d v o r r a n g i g i n n e r h a l b der E n t w i c k l u n g s b e r e i c h e 
s t a t t f i n d e n können, d i e e i n e großräumigere E n t w i c k l u n g m i t 
VernetZungsmöglichkeiten zu l a s s e n . 
H i e r w i r d e n t s p rechend der Flächenverfügbarkeit e i n Lebensraum 
w i e d e r h e r g e s t e l l t , der l a n d e s w e i t i n den l e t z t e n h u n d e r t Jahren 
e i n e n d e u t l i c h e n Rückgang an Fläche und damit auch an t y p i s c h e n 
P f l a n z e n und T i e r e n h a t t e (Watvögel, Amphibien, Feuchtwiesen) . 

7.2.3 Abbauflächen 

Ehemalige Abbaubereiche für K i e s , Sand, Mergel oder T o r f s i n d im 
P l a n u n g s b e r e i c h v o r a l l e m e n t l a n g der K l i f f k a n t e zu f i n d e n . 
E i n T e i l der ehemaligen Abbauten h a t s i c h ungestört von anderen 
Flächenansprüchen n a t u r n a h e n t w i c k e l n können. Diese Flächen w i r k e n 
heute im L a n d s c h a f t s b i l d n i c h t a l s störender Fremdkörper. Sie haben 
das N a t u r p o t e n t i a l überwiegend b e r e i c h e r t a l s Teiche, f e u c h t e 
Senken oder Trockenzonen sowie nach Sukzession a l s naturnahe 
Feldgehölze. 
Durch D e t a i l g e s t a l t u n g wie Öffnen zugewachsener Abbruchkanten, 
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Vergrößern von Senken e t c . s i n d Verbesserungen e r z i e l b a r . 

B e i Abbauten, d i e m i t Abraum und Müll verfüllt worden s i n d , s i n d 
F olgeuntersuchungen notwe n d i g , um Schäden für d i e Umwelt, 
insbesondere für das Grundwasser, nach dem h e u t i g e n Stand der 
Technik abzuwenden. 

7.2.4 S i e d l u n g 60 und Verkehr 

S i e d l u n g s - und Verkehrsflächen haben e i n e n Flächenanteil von 
r d . 14 % der Gesamtfläche i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . Dies 
t r i f f t für O e l i x d o r f , da "auf dem Lande gelegen" n i c h t zu. H i e r i s t 
der A n t e i l der Siedlungsflächen d e u t l i c h g e r i n g e r , l i e g t aber im 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n M i t t e l von r d . 7 % für d i e S i e d l u n g s -
flächen und 3 % für Verkehrsflächen. Si e d l u n g e n haben im Ge-
samtsystem des L a n d s c h a f t s h a u s h a l t e s g e n e r e l l n e g a t i v e 
Auswirkungen: 

Sie p r o d u z i e r e n Abgase, Abwässer, Abfälle, Wärme und v e r s i e g e l n 
Bodenfläche. Ihrem Umland wurde i n der Vergangenheit d i e R o l l e des 
Ausgleichsraumes zugewiesen. Das heißt, das Umland wurde a l s 
Deponiefläche, K l i m a r e g u l a t o r , Fläche für den E r h o l u n g s b e d a r f 
b e t r a c h t e t . Die zunehmende S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g sowie d i e Ansprüche 
anderer N u t z u n g s i n t e r e s s e n t e n an d i e La n d s c h a f t machen d i e s e 
Ausgleichsräume i n z w i s c h e n knapp, insbesondere im Umland von 
Städten. 

Konsequenzen und Z i e l e aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und Land-
s c h a f t s p f l e g e für d i e w e i t e r e S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g O e l i x d o r f s : 

1. Z i e l 

Reduzierung des Flächenverbrauchs (Einschränkung der V e r s i e g e l u n g 
von Bodenflächen). 

Dies b e d e u t e t i n e r s t e r L i n i e Ausnutzung vorhandener Baulandre-
serven im b e s i e d e l t e m B e r e i c h , ohne daß d i e Grenze B e s i e d l u n g 
Landschaft w e i t e r zu Ungunsten der Lands c h a f t hinausgeschoben w i r d . 
Das kann a n d e r e r s e i t s d u r c h e i n e flächensparende Bauweise und 
Umnutzung b i s h e r a n d e r w e i t i g g e n u t z t e r Gebäude e r r e i c h t werden. 
Verkehrsflächen s o l l t e n r e d u z i e r t werden. 

2. Z i e l 

Durchgrünung des b e s i e d e l t e n B e r e i c h e s . 

W i c h t i g e L a n d s c h a f t s s t r u k t u r e n , d i e e i n e r Durchgrünung des b e s i e -
d e l t e n Bereiches d i e n e n können, s i n d Flußniederungen, Bachläufe, 
Hangkanten, vorhandene Park- und Grünflächen, Friedhöfe, Garten-
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flächen. Diese s i n d Ansatzpunkte für e i n e Durchgrünung des b e s i e -
d e l t e n B e r e i c h e s und haben für das örtliche Klima e r h e b l i c h e Be-
deutung. Sie s i n d z u g l e i c h V e r n e t z u n g s s t r u k t u r e n für d i e 
Funktionsfähigkeit des Lebensraumes von P f l a n z e n und T i e r e n . Diese 
großen V e r n e t z u n g s l i n i e n werden ergänzt d u r c h A l l e e n , Baumreihen 
u n v e r b a u t e Restflächen, innerörtliche Brachflähen, Böschungskanten, 
Gärten, bewachsene Mauern, Wegränder, Wand- und Dachbegrünungen, 
d i e d i e s e n Rahmen ausfüllen. Diese Vernetzungselemente d i e n e n n i c h t 
n ur dem A r t e n s c h u t z für F l o r a und Fauna. Sie v e r b e s s e r n auch d i e 
Lebensbedingungen für d i e Menschen im S i e d l u n g s b e r e i c h d u r c h 
Verbesserung der Luftqualität ( A u s f i l t e r u n g von S c h a d s t o f f e n ) und 
Verbesserung der k l e i n k l i m a t i s c h e n Verhältnisse 
( F r i s c h l u f t s c h n e i s e n ) , wie der Erholungsmöglichkeiten im 
b e s i e d e l t e n B e r e i c h . 

3. Z i e l 

E x t e n s i v i e r u n g der P f l e g e von Freiflächen. 

V i e l e Freiflächen im öffentlichen ( O r t s e i n g a n g Chaussee) und v o r 
a l l e m im p r i v a t e n B e r e i c h ("moderne p f l e g e l e i c h t e Gärten") werden 
u n t e r Verwendung von P f l a n z e n s c h u t z und Düngemitteln zu i n t e n s i v 
g e p f l e g t . 
Aus A r t e n - und Umweltschutzgründen müssen andere Pflegemethoden für 
Freiflächen angewandt werden: 

Abkehr von übermäßig g e s c h n i t t e n e n Rasenflächen. 

Ausparung von Gebüschrändern und Baumgruppen von der Mahd zur 
Förderung spontanen Staudenwuchses. 

L i e g e n l a s s e n des Laubes u n t e r Gehölzbeständen. Mulchen 
o f f e n e r Bodenflächen m i t Laub und Holzhächseln. 

Duldung von Sukzessionsflächen. 

Duldung des Spontanbewuchses auf Randflächen, Baumscheiben 
e t c . 

Schonung der Mauerfugen- und P f l a s t e r r i t z e n v e g e t a t i o n e n . 

P f l a n z u n g h e i m i s c h e r Gehölze. 

Diese Z i e l e aus der S i c h t des N a t u r s c h u t z e s und der L a n d s c h a f t s -
p f l e g e b e t r e f f e n n i c h t nur Siedlungsschwerpunkte, w i e Städte, 
sondern auch, wenn auch im anderen Maßstab, d i e Dörfer. Gerade der 
dörfliche B e r e i c h w i r d d u r c h e i n e enge Verzahnung von La n d s c h a f t 
und S i e d l u n g s b e r e i c h e n geprägt. H i e r r e i c h t d i e L a n d s c h a f t b i s i n 
den Ort h i n e i n . Dies muß auch für d i e Zukunft g e s i c h e r t s e i n . 

Das heute straßenbegleitende Grün w i r d v o r a l l e m geprägt dur c h den 
Altbaumbestand, der i n e r h e b l i c h e m Maße i n den Straßenraum w i r k t . 
Wünschenswert i s t e i n e Ergänzung m i t o r t s t y p i s c h e n Großbäumen 
(Linden, Eichen, Eschen, Buchen, K a s t a n i e n ) , Obstbäumen und 
d o r f t y p i s c h e n Sträuchern. 
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M i t dem A r b e i t s k r e i s N a t u r und Grün wurden d i e im Plan "Geplanter 
Gehölzbestand" f e s t g e l e g t e n möglichen Baumstandorte e r a r b e i t e t . 
V i e l e d i e s e r Baumstandorte s i n d b e r e i t s im V o r f e l d der R e a l i s i e r u n g 
von den A r b e i t s k r e i s m i t g l i e d e r n m i t i h r e n Nachbarn "über den 
Gartenzaun" abgestimmt worden, so daß im Rahmen e i n e r P f l a n z a k t i o n 
m i t einem hohen R e a l i s i e r u n g . g r a d gerechnet werden kann. 
Besonderer Wert w i r d b e i der Neupflanzung straßenbegleitenden Grüns 
auf d i e Raumwirkung g e l e g t . 
Für d i e N e u g e s t a l t u n g und - b e p f l a n z u n g der Straßeneinmündungen g i l t 
a l s Z i e l , d u r c h d i e Bepfl a n z u n g e i n e T o r w i r k u n g zu e r r e i c h e n , d i e 
zu e i n e r o p t i s c h e n Verengung des Straßenraums führt. Dadurch w i r d 
dem herannahenden A u t o f a h r e r s i g n a l i s i e r t , d i e G e s c h w i n d i g k e i t 
h e r a b z u s e t z e n . 

B a u l i c h e s E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l 

I . S c h l i e s s u n g innerört1icher Baulücken 

Die Gemeinde O e l i x d o r f i s t d u r c h d i e Vorgaben der §§ 1 und 2 des 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z e s ( Z i e l e und Grundsätze des N a t u r s c h u t z e s 
und der L a n d s c h a f t s p f l e g e ) g e h a l t e n , auch im b e s i e d e l t e n B e r e i c h 
d i e E i g e n a r t und Schönheit von N a t u r und L a n d s c h a f t und i h r e E l e -
mente zu schützen, zu p f l e g e n und zu e n t w i c k e l n . 

Aus Gründen der L a n d s c h a f t s p f l e g e und des N a t u r s c h u t z e s geht man 
v o r r a n g i g von e i n e r Baulückenschließung aus, bevor an e i n e w e i t e r e 
S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g i n d i e La n d s c h a f t gedacht werden kann. 
Der R e s s s o r t - E n t w u r f des neuen L a n d e s n a t u r s c h u t z g e s e t z e s S c h l e s w i g -
H o l s t e i n s i e h t v o r , daß für Bebauungsvorhaben v o r r a n g i g 
innerörtliche unbebaute Flächen I n a n s p r u c h genommen werden s o l l e n , 
um e i n e Z e r s i e d e l u n g des Außenbereichs zu v e r h i n d e r n . 

I n der gesamten O r t s l a g e s i n d nur e i n z e l n e Lücken vorhanden. 
E i n z i g e größere Freifläche im D o r f g e b i e t von O e l i x d o r f b e f i n d e t 
s i c h auf der Hofkoppel des Hofes Fock. 
Wegen der bestehenden Geruchsbelästigungen d u r c h Schweinemast und 
den damit verbundenen P r o t e s t e n der A n l i e g e r könnte d i e Möglichkeit 
e i n e r A u s s i e d l u n g d i e s e s Hofs i n Zu k u n f t i n B e t r a c h t kommen. 

E i n e r Bebauung der Hofkoppel kann aus Gründen des L a n d s c h a f t s b i l d e s 
und der DorfÖkologie n i c h t zugestimmt werden. A l l e n f a l l s der zur 
Oberstraße h i n o r i e n t i e r t e T e i l des Hofgeländes könnte bebaut 
werden. Eine Erschließung könnte dann w e s t l i c h des Grundstücks 
Woitasky e r f o l g e n , so daß man u n t e r h a l b des Höhenpunktes m i t der 
Bebauung b l e i b e n könnte und der f r e i e B l i c k i n d i e L a n d s c h a f t von 
der Straße Roggenhof w e i t e r h i n gewahrt würde. 

Die i n der Gemeinde O e l i x d o r f gegebenen Baulandreserven i n 
Baulücken für Wohnbebauung e r s c h e i n e n b e i bestehendem Baulandbedarf 
a l s n i c h t a u s r e i c h e n d , wenn O e l i x d o r f s e i n e C h a r a k t e r i s t i k bewahren 
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w i l l 

I I . Ausweisung neuer Baugebiete 

Heute stehen a l t e r n a t i v f o l g e n d e B e r e i c h e für e i n e w e i t e r e b a u l i c h e 
E n t w i c k l u n g der Gemeinde zur D i s k u s s i o n . 
Für a l l e i n Frage kommenden Bere i c h e w i r d es zu e i n e r p o l i t i s c h e n 
E ntscheidung kommen müssen, da k e i n B e r e i c h von seinem P o t e n t i a l 
h er prädestiniert dafür i s t , d i e w e i t e r e S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g 
a u f z u f a n g e n . 

Die Vorabstimmung m i t dem K r e i s S t e i n b u r g ergab, daß empfohlen 
w i r d , d i e vorhandenen Erschließungsgebiete zu a r r o n d i e r e n und n i c h t 
u n b e d i n g t neu Baugebiete auszuweisen. 
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1. Bauerweiterungsland Bastener Weg/Waldbereich 

Für d i e s e n B e r e i c h l i e g t b e r e i t s e i n e " B a u e n t w i c k l u n g s a n f r a g e " der 
B e s i t z e r v o r . 

Die a v i s i e r t e Fläche i s t heute Wald und a l s Waldfläche u n t e r s t e h t 
s i e dem Schutz des Landeswaldgesetzes. 
Für d i e Umwandlung e i n e r Waldfläche i s t an ande r e r S t e l l e a l s 
A u s g l e i c h Wald a u f z u f o r s t e n . 
Es müßten daher andere Flächen für e i n e n A u s g l e i c h der Waldumnut-
zung gefunden werden. 
I n diesem B e r e i c h g i l t d i e Landesverordnung zum Schutze der Wälder, 
Heiden und Moore, d i e o f f e n e s Feuer ( G r i l l , Kamin ...) i n 
u n m i t t e l b a r e r Nähe von Waldflächen u n t e r s a g t . 

Aus der S i c h t von L a n d s c h a f t s p f l e g e und N a t u r s c h u t z muß a l s Z i e l 
e i n e r möglichen Bebauung e i n e Berücksichtigung der bewegten Topo-
g r a p h i e d i e s e s B e r e i c h s e r f o l g e n . Außerdem s o l l t e zur Bebauung h i n 
e i n g e s t u f t e r Waldrand neu a u s g e b i l d e t werden. 

Berücksichtigt man d i e s , so würde dur c h e i n e ( b i s h e r angedachte) 
e i n r e i h i g e Bebauung e n t l a n g des Bastener Weges t i e f i n den v o r -
handenen i n t a k t e n Waldbestand e i n g e g r i f f e n werden. 
E i n e r der grünen E c k p f e i l e r an den Ortseingängen O e l i x d o r f s würde 
v e r k l e i n e r t . 

Aus ökologischer S i c h t i s t es wünschenswert möglichst große zu-
sammenhängende Waldflächen zu e r h a l t e n und d i e s e auch n a c h h a l t i g zu 
s i c h e r n . K l e i n e Waldflächen b i l d e n weder h i n s i c h t l i c h der Fauna 
noch h i n s i c h t l i c h der F l o r a "Wald". 

Das Waldstück am K a l b s b e r g w i r d zudem noch i n t e n s i v von E r h o l u n g -
suchenden O e l i x d o r f e r n und I t z e h o e r Bürgern g e n u t z t . 
Auch aus der S i c h t der E n t w i c k l u n g der Lands c h a f t für d i e E r h o l u n g 
(§ 1 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z ) i s t e i n e V e r k l e i n e r u n g d i e s e r 
Waldfläche abzulehnen. 

2. Bauerweiterung A l t e Wiese/Orchideenwiese 

Die l a n d e s p l a n e r i s c h e n Vorgaben sehen k e i n e Bebauung v o r . 
Für d i e Fläche nördlich Spürgen b e s t e h t g l e i c h f a l l s e i n e 
"Bauanfrage" d u r c h d i e B e s i t z e r . 
Die Planungen sehen e i n e Bebauung von ca. 2/3 der Fläche v o r . 

Die Fläche i s t im südlichen B e r e i c h d i r e k t im Anschluß an d i e 
j e t z i g e Bebauung von tragfähigem Baugrund; nach wenigen Metern, m i t 
a b f a l l e n d e m Gelände, verändert s i c h der Baugrund. G l e i c h z e i t i g 
s t e l l e n s i c h w e r t v o l l e F e uchtwiesen-Pflanzen e i n . 

Auf d i e s e r Fläche i s t e i n e Bebauung i n der vorgesehenen Weise n i c h t 
möglich, d i e g e p l a n t e Bebauung geht "Hs w e i t h i n e i n i n den 
e m p f i n d l i c h e n B e r e i c h , e i n e o r c h i d e e n r e i c h e Kleinseggenwiese. 

Aus der S i c h t der D o r f e n t w i c k l u n g s i n d an d i e s e r s t e l l e i n der 
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Vergangenheit schon F e h l e r begangen worden ( F i n g e r i n d i e 
Landsc h a f t s c h i e b e n ) , d i e n i c h t i n der Z u k u n f t noch verstärkt 
werden s o l l e n . Z i e l der D o r f e n t w i c k l u n g i s t e i n e a r r o n d i e r t e 
Dorffläche; von e i n e r w e i t e r e n b a u l i c h e n E n t w i c k l u n g an d i e s e r 
S t e l l e s o l l t e abgesehen werden. 

Die Fläche e i g n e t s i c h aus b a u t e c h n i s c h e r S i c h t , wegen der 
q u e l l i g e n und sumpfigen Hanglage, ohnehin n ur b e d i n g t für e i n e 
Bebauung. 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s h a f t s p f l e g e i s t e i n e 
Bebauung der Fläche a l s E i n g r i f f nach § 7 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z 
zu sehen. 
Solche Wiesen f a l l e n u n t e r den g e n e r e l l e n Schutz des § 11 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z . Jeder E i n g r i f f i n den Bestand e i n e r 
s o l c h e n Fläche i s t zu u n t e r l a s s e n , wenn e r vermeidbar i s t . N i c h t 
vermeidbare E i n g r i f f e s i n d a u s g l e i c h s p f l i c h t i g . 
Der A u s g l e i c h e i n e s E i n g r i f f s muß an ande r e r S t e l l e im b e t r o f f e n e n 
Raum e r f o l g e n . 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e könnte man s i c h 
m i t e i n e r Bebauung d i r e k t anschließend an den vorhandenen 
Wendehammer e i n v e r s t a n d e n erklären. Dies beträfe i n etwa den 
B e r e i c h m i t tragfähigem Baugrund, d o r t könnten aber nur 4 - 5 
Häuser p l a z i e r t werden; es könnte e i n e kreisförmige Erschließung 
e r f o l g e n . Der O r t s r a n d muß dann angemessen eingefaßt werden. 
Zur Orchideenwiese muß e i n e ausreichende Abgrenzung ( m e h r r e i h i g e r 
Gehölzstreifen/Doppelknick) e r f o l g e n . 

Zur Bebauung d i e s e r Fläche l i e g t e i n e Bauvoranfrage des 
Grundstückseigentümers v o r . Eine E n t f e r n u n g von Gehölzvegetation 
hat im Frühjahr 1992 s t a t t g e f u n d e n . 

3. Bauerweiterung Sürgen ( A l t e Wiese/Orchideenwiese) 

Die l a n d e s p l a n e r i s c h e n Vorgaben sehen k e i n e Bebauung v o r . 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e i s t im F a l l e 
e i n e r Bebauung e i n e s t a r k e O r t s r a n d a u s b i l d u n g e r f o r d e r l i c h , m i t 
einem b r e i t e n , d i c h t e n und u n d u r c h d r i n g l i c h e n Gehölzstreifen nach 
Westen, um e i n e n Schaden der Orchideenwiese zu v e r h i n d e r n 
( s p i e l e n d e K i n d e r , Ablagerungen von Gartenabfällen und Sperrmüll 
e t c . ) . 
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4. Bauerweiterungsfläche nördlicher Ortsrand/Wühren 

Denkbar i s t e i n e b a u l i c h e E n t w i c k l u n g O e l i x d o r f s im Anschluss an 
den j e t z i g e n nördlichen O r t c r a n d . 

Diese Fläche nördlich des j e t z i g e n O r t s r a n d e s w i r d d e r z e i t a l s 
Weide g e n u t z t . 

Eine Entwicklungsmöglichkeit i n d i e s e r R i c h t u n g hängt vom F o r t b e -
s t a n d des L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e s (Hof Dammann) ab. 
Es h a n d e l t s i c h um hofnahes Grünland. Aus diesem Grund i s t b e i 
Fortführung der L a n d w i r t s c h a f t n i c h t an e i n e b a u l i c h e n E n t w i c k -
lungsmöglichkeit i n d i e s e r R i c h t u n g zu denken. 

S o l l t e n i n Z u k u n f t d i e Flächen aber zur Verfügung stehen, i s t aus 
der S i c h t von L a n d s c h a f t s p f l e g e und N a t u r s c h u t z an d i e s e r S t e l l e 
gegen e i n e A r r o n d i e r u n g der Bauflächen O e l i x d o r f s n i c h t s e i n z u -
wenden . 

W i c h t i g e F r e i h a l t e z o n e und z u g l e i c h nördlicher Rand ei n e s möglichen 
Baugebietes i s t der Q u e l l z o n e n b e r e i c h , der s i c h von den Teichen an 
der h i n t e r s t e n M e l k e n s t e l l e nach Osten e r s t r e c k t . 

5. Ortsrand östlich der Feuerwehr 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e i s t e i n e r 
Bebauung b i s etwa zur S t r a s s e Am Hügelgrab n i c h t s entgegenzusetzen. 
W i c h t i g i s t auch h i e r , daß der nörlich angrenzende Grabenbereich 
f r e i von Bebauung b l e i b t . 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e i s t e i n e r 
Bebauung b i s etwa zur Straße Am Hügelgrab n i c h t s entgegenzusetzen. 
W i c h t i g i s t auch h i e r , daß der nördlich angrenzende Grabenbereich 
f r e i von Bebauung b l e i b t . 

6. Bauerweiterung Lücke Schoppen 

Die l a n d e s p l a n e r i s c h e n Vorgaben ermöglichen e i n e geringfügige 
Ba u e r w e i t e r u n g an d i e s e r S t e l l e . 

Es l i e g t e i n e Bauanfrage des Eigentümers v o r . 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e i s t e i n e 
geringfügige Bebauung unschädlich. M i t e i n e r Bebauung einhergehen 
muß e i n e O r t s r a n d a u s b i l d u n g d u r c h e i n e n Knick auch e n t l a n g der 
schon vorhandenen Häuser. 
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7. Weitere Bebauung "Am Hügelgrab' 

Die l a n d e s p l a n e r i s c h e n Vorgaben ermöglichen e i n e Bebauung an d i e s e r 
S t e l l e . 

Für e i n Grundstück l i e g t e i n e Bauvoranfrage des Eigentümers v o r . 

Aus der S i c h t der Landsehaftsökologie i s t e i n e Bebauung an d i e s e r 
S t e l l e unschädlich. 
Für das L a n d s c h a f t s b i l d von besonderer Bedeutung i s t der f r e i e 
B l i c k auf das Hügelgrab, das o p t i s c h n n i c h t e i n g e e n g t werden d a r f 
und Höhepunkt im L a n d s c h a f t s b i l d b l e i b e n muß. 

Aus der S i c h t der Erhol u n g s n u t z u n g der L a n d s c h a f t i s t d er w e i t e r h i n 
f r e i e Zugang zum Hügelgrab w i c h t i g . 

8. Östlicher Ortsrand/Hügelgrab 

Auch am östlichen O r t s r a n d zwischen vorhandener Bebauung und dem 
Hügelgrab i s t e i n e w e i t e r e b a u l i c h e E n t w i c k l u n g O e l i x d o r f s denkbar. 
H i e r b e i kann es s i c h um e i n e r rückwärtige Erschließung von Norden 
oder Westen aus handeln. 

Aus der S i c h t von L a n d s c h a f t s p f l e g e und N a t u r s c h u t z i s t es w i c h t i g 
v o r a l l e m auf das L a n d s c h a f t s b i l d zu achten. Eine Bebauung müßte 
p a r a l l e l zu den Höhenlinien e r f o l g e n . 
Auf k e i n e n F a l l s o l l t e o p t i s c h das Hügelgrab ei n g e e n g t werden. 
Der "Runde Berg" a l s auffälliger Hügel oben auf den d u r c h d i e 
E r d g e s c h i c h t e schon v o r h e r vorhandenen Hügel muß w e i t h i n s i c h t b a r e r 
Höhepunkt des L a n d s c h a f t s b i l d e s i n diesem B e r e i c h b l e i b e n . 
Der O r t s r a n d muß eingefaßt s e i n ( K n i c k ) . 

Aus Landschaftsökologischen Gründen i s t e i n e b e g r e n z t e rückwärtige 
Bebauung d i e s e s B e r e i c h s unschädlich. Vorhandene Knicks s o l l t e n 
e r h a l t e n und g e p f l e g t werden. 

9. Bauerweiterungsfläche Sophfelde 

I n diesem B e r e i c h s i e h t der bestehende Flächennutzungsplan e i n e 
Gewerbefläche v o r . 

Die Fläche w i r d nördlich vom H o r s t b a c h t a l b e g r e n z t und südlich vom 
Wald E i c h k o p p e l . Sie l i e g t zwischen zwei w e r t v o l l e n und e r -
h a l t e n s w e r t e n L andschaftselementen. 

Aus der S i c h t von L a n d s c h a f t s p f l e g e und N a t u r s c h u t z würde heute 
e i n e r s o l chen Planung n i c h t mehr zugestimmt werden können. 

Z i e l aus der S i c h t von L a n d s c h a f t s p f l e g e und N a t u r s c h u t z i s t für 
d i e s e Fläche: E n t w i c k l u n g a l s Verbindungsfläche zwischen dem be-
waldeten H o r s t b a c h t a l und dem Wald E i c h k o p p e l a l s Waldfläche. Auf 
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d i e s e Weise würde man den Wald am Ho r s t b a c h m i t dem Wald E i c h k o p p e l 
a l s große Waldfläche ökologisch s i n n v o l l v e r b i n d e n . 

Eine Bebauung d i e s e r Fläche würde d i e s e r L a n d s c h a f t s e n t w i c k l u n g 
e ntgegenwirken. 

10. Bauerweiterungsland südliches Horstbachtal 

Südlich w i r d O e l i x d o r f vom Ta l z u g des südlichen Horstbachs be-
g r e n z t . 
D i e s e r T a l b e r e i c h t r i t t im D o r f b i l d h e u t e n i c h t i n Ersc h e i n u n g . 
E i n v e r f o l g e n s w e r t e r Gedanke, w i e d i e D o r f e n t w i c k l u n g O e l i x d o r f s 
w e i t e r g e h e n kann, b e t r i f f d i e Flächen zwischen Haselweg/Horstkamper 
Weg und der Geländekante zum südlichen H o r s t b a c h t a l . 

Die Flächen l i e g e n heute im L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t Charlottenhöhe. 
Der Boden i n diesem B e r e i c h i s t g u t bebaubar. 
Aus der S i c h t von L a n d s c h a f t s p f l e g e und N a t u r s c h u t z i s t d i e Lage im 
L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t a l s schwerwiegender Hinderungsgrund für 
e i n e E n t w i c k l u n g i n d i e s e r R i c h t u n g anzusehen. 
Die ULB des K r e i s e s würde heute wegen der bestehenden 
Schutzverordnung e i n e r b a u l i c h e n E n t w i c k l u n g O e l i x d o r f s i n diesem 
B e r e i c h n i c h t zustimmen können. 

Einem E i n g r i f f würde r e c h t l i c h gesehen, unabhängig vom Standpunkt 
des K r e i s e s , n ur u n t e r der A u f l a g e des angemessenen A u s g l e i c h s 
zugestimmt werden können. 

Aus Landschaftsökologischer S i c h t und u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t des 
L a n d s c h a f t s b i l d e s s i n d v e r s c h i e d e n e Aspekte zu b e t r a c h t e n : 

1. Die Flächen werden d e r z e i t i n t e n s i v l a n d w i r t s c h a f t l i c h a l s 
Grünland oder Acker g e n u t z t daher u n t e r ökologischen 
G e s i c h t s p u n k t e n a l s n i c h t h o c h w e r t i g e i n z u s t u f e n . 

2. Von landschaftsökologischer Bedeutung s i n d i n diesem B e r e i c h 
v o r a l l e m d i e Knicks a l s V e r b i n d u n g s l i n i e n i n der Land-
s c h a f t . 
Diese s i n d durchweg i n t a k t und müßten m i t entsprechenden 
Abständen zur Bebaung und Fe s t s e t z u n g e n im Bebauungsplan 
e r h a l t e n werden. Sie dürften k e i n e s f a l l s i n P r i v a t e i g e n t u m 
übergehen, da s i e dann erfahrungsgemäß zu Hecken d e g r a d i e r t 
werden. 

3. Vom L a n d s c h a f t s b i l d h er von besonderer Bedeutung i s t d i e von 
der Topographie h e r herausgehobene Lage des Gebietes o b e r h a l b 
des B a c h t a l s des südlichen Horstbachs. Die Geländehöhe 
e n t s p r i c h t i n etwa der Höhe der H o r s t s t r a s s e . 
Die G e s t a l t u n g des Baugebietes m i t s e i n e r Abgrenzung zur 
Lands c h a f t und d i e Gebäudegestaltung müßten s i c h diesem 
herausragenden S t a n d o r t anpasse: . 
Z i e l b i l d e i n e r b a u l i c h e n E n t w i c k l u n g kann n i c h t das 
rückwärtige B i l d der Bebauung der südlichen H o r s t s t r a s s e 
s e i n . 



Eine g e s t u f t e Bebauung m i t l a n d s c h a f t s t y p i s c h e n M a t e r i a l i e n 
( s . G e s t a i t u n g s f i b e l der Do r f e r n e u e r u n g ) und z.B. Grasdächern 
würde im L a n d s c h a f t s b i l d n i c h t schädlich a u f f a l l e n . 

4. A l s A u s g l e i c h für den E i n g r i f f i n das L a n d s c h a f t s c h u t z g e b i e t 
könnte das südliche H o r s t b a c h t a l u n t e r ökologischen 
G e s i c h t s p u n k t e n a l s T a l b e r e i c h m i t o f f e n e n e n Wasserflächen 
und F e u c h t b e r e i c h e n e n t w i c k e l t werden. 

U n t e r r e c h t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n i s t e i n e Überarbeitung der be-
stehenden " A l t - V e r o r d n u n g " nach dem R e i c h s n a t u r s c h u t z g e s e t z für das 
L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t Charlottenhöhe ohnehin n o t w e n d i g . 
Das aufwendig V e r o r d n u n g s v e r f a h r e n könnte d i e s e h i e r angedachte 
b a u l i c h e E n t w i c k l u n g O e l i x d o r f s m i t berücksichtigen. 

11. Bauerweiterung Horstbachtal L o o f t 1 sehe Wiese 

R e g i o n a l p l a n und Flächennutzungsplan sehen d i e Möglichkeit e i n e r 
Bebauung v o r . 

Es h a n d e l t s i c h um e i n e der wenigen unbebauten Flächen m i t t e n im 
a l t e n O r t s z e n t r u m , d i r e k t neben Post und Bank. Die Wiese w i r d 
d e r z e i t a l s Hof k o p p e l für Pferdeweide g e n u t z t . 
Das H o r s t b a c h t e l s t e l l t j e d o c h für d i e D o r f e n t w i c k l u n g e i n e 
Grünschneise dar, d i e unbedin g t f r e i g e h a l t e n werden s o l l t e . 
Durch d i e D o r f e r n e u e r u n g s p l a n u n g h a t das H o r s t b a c h t a l a l s 
innerörtlicher Grünzug im Bewußtsein der Bürger an Bedeutung 
gewonnen. 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e erfüllt das 
H o r s t b a c h t a l insgesamt d i e K r i t e r i e n nach § 17 
L a n d s c h a f t s p f l e g g e s e t z für e i n e U n t e r s c h u t z s t e l l u n g a l s 
L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t . 
M i t e i n e r Bebauung der L o o f t 1 sehen Wiese würde d i e E r f a h r b a r k e i t 
des H o r s t b a e h t a l s im O r t s b i l d von O e l i x d o r f w e i t e r abnehmen. 

Aus der S i c h t der Landsehaftsökologie kann der vorhandene Bestand 
e i n e r Feuchtwiese d u r c h e x t e n s i v e B e w i r t s c h a f t u n g gestützt werden. 
Diese natu r n a h e und w e r t v o l l e Fläche s o l l m i t M i t t e l n der 
Do r f e r n e u e r u n g um e i n e n D o r f t e i c h ergänzt werden. 

Die rückwärtige Bebauung im B e r e i c h zwischen Chausseestrasse und 
U n t e r s t r a s s e fördert E i n g r i f f e i n d i e s e n Restbestand f e u c h t e r 
Wiesen im Dorf (Schutz d u r c h § 8 Abs. 3 L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z ) . 

Aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e i s t e i n e 
w e i t e r e Bebauung des H o r s t b a e h t a l s abzulehnen. 
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E r g e b n i s : 

Vorrangflächen für d i e w e i t e r e Bebauung O e l i x d o r f s 

Eine b a u l i c h e E r w e i t e r u n g s e i l t e zunächst - abgesehen von den 
Einzelbebauungen - im Gebiet 7.3 NÖRDLICHER 0RTSR7AND e r f o l g e n . 

Bezüglich des Wunsches der Gemeinde, p l a n e r s i c h e i n e Bebauung auf 
den Flächen 

ALTE WIESE/ORCHIDEENWEISE 
SÜRGEN 
SOPHELDE und 
HÖRSTBACH/LOOFT'SCHE WIESE 

zu v e r f o l g e n , muß auf dem Flächennutzungsplan v e r w i e s e n werden, den 
d i e Gemeinde b e a b s i c h t i g t neu a u f z u s t e l l e n . 

Der Flächennuczungsplan wägt d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n N u t z u n g s i n t e r -
essen a l l e r Träger öffentlicher Belange und der P r i v a t e n an e i n e r 
Fläche u n t e r Einbeziehung des p o l i t i s c h e n W i l l e n s der Gemeinde-
v e r t r e t u n g gegeneinander ab. 
Die Gemeinde s o l l t e j e d o c h zunächst d i e v o r r a n g i g zu bebauenden 
Flächen für i h r e S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g n u t z e n , ohne dabei 
u n w i e d e r b r i n g l i c h i n i h r innerörtliches Flächengefüge e i n z u g r e i f e n . 

Für je d e n E i n g r i f f , der m i t e i n e r Bebauung e r f o l g t , h a t e i n 
A u s g l e i c h zu e r f o l g e n . Maßstab für d i e Bemessung des A u s g l e i c h s 
bzw. der Ausgleichsflächen i s t d e r z e i t i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n e i n im 
A r b e i t s k r e i s L a n d s c h a f t s p f l e g e im L a n d k r e i s t a g zusammen m i t dem 
Landesamt für N a t u r s c h u t z e r a r b e i t e t e t Schlüssel: 
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Masstab zur Anwendung der Eingriffs-/Ausgleichsregelung 

Arbeitskreis "Landschaftspflege im Landkreistag" 

und Landesamt für Naturschutz 

I VfOHNBAUFLÄCHEN E i n g r i f f AUSGLEICH 

30-60% v e r s i e g e l t i n h a GRÜNLAND BRACHE WALD/GEHÖLZ 

1: 1 1: 0,66 1: 0,33 

a ) Z u s t a n d A c k e r 2 1,50 0,99 0,50 

Aus.Faktor >0,75< 4 3 1,98 0,99 

6 4,50 2,97 1,49 

8 6 3,96 1,98 

10 7,50 4,95 2,48 

b) Z u s t a n d Grünland 2 2,50 1,65 0,83 

Aus.Faktor >1.25< 4 5 3,30 1,65 

6 7,50 4,95 2,48 

8 10 6,60 3,30 

10 12,50 8,25 4,13 

I I GEVTERBEFLÄCHEN 

a ) Z u s t a n d A c k e r 2 2,50 1,65 0,83 

Aus.Faktor >1,25< 4 5 3,30 1,65 

6 7,50 4,95 2,48 

8 10 6,60 3,30 

10 12,50 8,25 4,13 

b) Z u s t a n d Grünland 2 3,30 2, 18 1,09 

Aus.Faktor >1.65< 4 6,60 4,36 2,18 

6 9,90 6,53 3,27 

8 13,20 8,71 4,36 

10 16,50 10,89 5,45 

c ) Z u s t a n d B r a c h e 2 4 2,64 1,32 

Aus.Faktor >2.0< 4 8 5,28 2,64 

6 12 7,92 3,96 

8 16 10,56 5,28 

10 20 13,20 6,60 



Verkehr 

Auch wenn O e l i x d o r f a l s Dorf von den v e r k e h r l i c h e n Flächeninan-
spruchnahmen der städtischen Ballungräume w e i t e n t f e r n t i s t , so 
g e l t e n doch f o l g e n d e Z i e l e auch für O e l i x d o r f : 

Z i e l e aus der S i c h t von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e 

1. Z i e l 
Reduzierung des Flächenverbrauches (Einschränkung der V e r s i e g e l u n g ) 

Wie b e r e i t s im D o r f e r n e u e r u n g s p l a n für O e l i x d o r f f e s t g e l e g t i s t , 
g i l t es für O e l i x d o r f v o r a l l e m überdimensionierte Verkehrswege 
d o r f g e r e c h t zurückzubauen, wodurch s i c h z u g l e i c h d i e S i c h e r h e i t für 
d i e Fußgänger erhöht und an v i e l e n S t e l l e n P l a t z für e i n e 
d o r f g e r e c h t e Begrünung e n t l a n g der Verkehrswege möglich i s t . 

2 , Z i e l 

E x t e n s i v i e r u n g der P f l e g e von Flächen an Verkehrswegen, Gehölz-
s t r e i f e n und Rasenkanten e n t l a n g von Verkehrswegen s o l l e n möglichst 
s i c h s e l b s t überlassen b l e i b e n . Dies g i l t n i c h t nur für 
innerörtliche Wege, sondern insbesondere für Wege i n der Gemarkung 
( v g l . " P f l e g e von Reddern m i t Spurbahnen"). 
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Da d i e Frage der V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t immer w i e d e r von 
A u t o f a h r e r n an d i e Gemeinde h e r a n g e t r a g e n w i r d , s o l l an d i e s e r 
S t e l l e v e r t i e f t auf d i e s e Frage eingegangen werden: 

Exkurs: 

P f l e g e von Reddern m i t Spurbahnen (GIK) 

I s t e i n regelmässiges Knicken / A u f a s t e n notwendig, um der 
V e r k e h r s s i c h e r u n g s p f l i c h t zu genügen? 

1. Rechtslage 

Knicks s i n d nach § 11 L a n d s c h a f t s p f l e g e s e t z geschützt. 
Der K n i c k e r l a s s des Landesamts für N a t u r s c h u t z sagt zur P f l e g e und 
dazu, was a l s zu u n t e r l a s s e n d e r E i n g r i f f i n d i e Knicks anzusehen 
i s t : 
"...das notwendige A uf-den-Stock-setzen e i n e s K n i c k s , aber auch das 
A u f s e t z e n der Wälle s i n d n i c h t v e r b o t e n . ... Pflegemassnahmen, 
d u r c h d i e e i n e B e s e i t i g u n g oder Beschädigung des Knicks e i n g e l e i t e t 
w i r d , s i n d a l l e r d i n g s v e r b o t e n . Dies i s t b e i s p i e l s w e i s e dann der 
F a l l , wenn d i e Gehölze häufig oder sogar jährlich a b g e s c h n i t t e n 
werden oder wenn das K n i c k h o l z auf dem Knic k b e l a s s e n w i r d . Eine 
Beschädigung des Knicks l i e g t u.a. auch dann v o r , wenn d i e s e r d u r c h 
l a u f e n d e n a l l s e i t i g e n k u r z e n Rückschnitt i n e i n e g e s c h n i t t e n e Hecke 
umgewandelt w i r d . ..." 

R e c h t l i c h g l e i c h r a n g i g dem L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z des Landes 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s t das S t r a s s e n - und Wegegesetz des Landes. 
Dieses l e g t i n § 10 Abs. 2 f e s t , daß "dem N a t u r - und 
L a n d s c h a f t s s c h u t z Rechnung zu t r a g e n ( i s t ) ; w e i t e r g e h e n d e 
V o r s c h r i f t e n des N a t u r - und L a n d s c h a f t s s c h u t z e s b l e i b e n unberührt" 
(wie z.B.: der K n i c k e r l a s s des LN). 

K n i c k p f l e g e o b l i e g t dem Eigentümer des K n i c k s . Wo d i e 
Eigentumsgrenze b e i Grenzknicks verläuft i s t r e g i o n a l im Lande 
u n t e r s c h i e d l i c h g e r e g e l t . 

2. U n t e r h a l t s p f l i c h t 

Die StVO sagt n i c h t dazu aus. 
Für Gemeindeverbindungwege i s t k e i n e K l a s s i f i z i e r u n g r e c h t l i c h 
vorgesehen (anders a l s b e i L a n d s t r a s s e n ) . "Gl" wurde nur a l s 
K l a s s i f i z i e r u n g v e r a b r e d e t , und d i e n t der Einschätzung der 
Förderungswürdigkeit b e i U n t e r h a l t u n g oder Neubau. Diese 
v e r a b r e d e t e K l a s s i f i z i e r u n g der Gemeindeverbindungswege s t e h t n i c h t 
im S t r a s s e n - und Wegegesetz. 
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3. U n t e r h a l t u n g s a u f w a n d 

Der e r f o r d e r l i c h e U n t e r h a l t u n g s a u f w a n d für e i n e GIK i s t b e i den 
Strassenbaubehörden u m s t r i t t e n . 

a) Spurbahnen s i n d für den e i n s p u r i g e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n V e r k e hr 
a u s g e l e g t . Die E r f o r d e r n i s s e werden d u r c h d i e N o t w e n d i g k e i t e n der 
L a n d w i r t s c h a f t b e d i n g t . E i n Mähdrescher muß ohne Probleme den Weg 
p a s s i e r e n können. Entgegenkommender Verkehr h a t an den 
K o p p e l e i n f a h r t e n zu w a r t e n . 

b) Auf Spurbahnen müssen s i c h Fahrzeuge (PKW) begegenen können. 

Geht d i e s n i c h t , kann d i e Gemeinde beim K r e i s e i n e n A n t r a g auf 
Förderung zum Ausbau s t e l l e n . Die Beschädigung oder B e s e i t i g u n g von 
Knicks i s t dann e i n a u s g l e i c h s p f l i c h t i g e r E i n g r i f f (§ 7 
Abs. 1, Pkt. 6) . 

F a z i t 

Für e i n e Spurbahn zwischen zwei Redderknicks i s t d i e Rech t s l a g e 
m.E. e i n d e u t i g : 

1. Sowohl das S t r a s s e n - und Wegegesetz, a l s auch das 
L a n d s c h a f t s p f l e g e g e s e t z des Landes S c h l e s w i g - H o l s t e i n l e g e n f e s t , 
daß d i e Knicks n i c h t beschädigt werden dürfen. 
Durch häufiges (gar jährliches) A u f a s t e n , oder Beschneiden w i r d der 
H e c k e n e f f e k t gefördert, der zur Beschädigung der Knicks führt. Dies 
i s t nach be i d e n Gesetzen n i c h t zulässig. 
Forderungen der Kommunalen H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g s i n d r e c h t l i c h 
n a c h r a n g i g zu sehen und können daher k e i n e Berücksichtigung f i n d e n . 

2. Zudem i s t der Ausbaustandart des Mühlenweges nur auf den 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Verkehr z u g e s c h n i t t e n . Auch zur B e f r i e d i g u n g 
d i e s e s Verkehrsbedürfnisses i s t e i n häufiges A u f p u t z e n n i c h t 
e r f o r d e r l i c h . 

3. Hoher Ausbaustandart (überdies m i t gut b e f e s t i g t e n Banquetten) 
verführt zu überhöhter G e s c h w i n d i g k e i t . Dies i s t h i e r aus der S i c h t 
des N a t u r s c h u t z e s und der L a n d s c h a f t s p f l e g e (Überfahren von 
f r e i l e b e n d e n T i e r e n ) n i c h t erwünscht. 

4. Der Mühlenweg i s t von seinem Ausbaustandard nur a l s 
Verbindungsweg gedacht, der b e s c h a u l i c h b e f a h r e n werden kann. 
S o l l t e e i n PKW-Fahrer h i e r s e i n e G e s c h w i n d i g k e i t überhöhen, i s t er 
für e v e n t u e l l e Beschädigungen seines Autos s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h 
und kann k e i n e Entschädigung von der Gemeinde e i n f o r d e r n . 

Das neue L a n d e s n a t u r s c h u t z g e s e t z s i e h t darüber hi n a u s i n § 12 den 
Schutz von Weg- und Strassenrändern v o r : 
" Wege- und Strassenränder s o l l e n d u r c h den Träger der S t r a s s e n -
und Wegebaulast so e r h a l t e n und g e s t a l t e t werden, daß s i e s i c h 
n a t u r n a h e n t w i c k e l n können." H i e r w i r d insbesondere d i e Bedeutung 
der Ränder und Saumbiotope a l s T e i l e i n e s Biotopverbundsystems 
gewürdigt. 
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7.2.5 Erh o l u n g , F r e i z e i t und Fremdenverkehr 

O e l i x d o r f i s t k e i n e Fremdenverkehrsgemeinde. 
Im w e s e n t l i c h e n d i e n e n d i e Freiflächen der E r h o l u n g der Bürger 
O e l i x d o r f s und s e i n e r benachbarten Gemeinden. 
B e r e i t s b e i der Bestandsaufnahme wurde d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß 
O e l i x d o r f umgeben i s t von a t t r a k t i v e n L a n d s c h a f t s b e s t a n d t e i l e n . 
Daher b e s t e h t wegen der benachbarten sehr h o c h w e r t i g e n 
N a t u r a u s s t a t t u n g k e i n großes Bedürfnis an Maßnahmen, d i e der 
Erh o l u n g d i e n e n . 
Vorrangräume für E r h o l u n g l i e g e n v o r a l l e m e n t l a n g der 
Fließgewässer und der Waldflächen. 

Go l f 
E i n Grundeigentümer b e a b s i c h t i g t auf eigenen und ihm noch n i c h t zur 
Verfügung stehenden Flächen nördlich der Feuerwehr e i n e n 
öffentlichen G o l f p l a t z zu e r r i c h t e n . Er h at dazu e i n e V o r a n f r a g e an 
d i e Gemeinde g e r i c h t e t . Eine B e t r e i b e r g e s e l l s c h a f t i s t noch n i c h t 
gegründet. 

Grundsätzlich i s t für e i n e s o l c h e Planung e i n 
l a n d s c h a f t s p f l e g e r i s c h e r B e g l e i t p l a n a u f z u s t e l l e n , d i e d i e Belange 
von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e angemessen berücksichtigt. 
Die R i c h t l i n i e n des Landes S c h l e s w i g - H o l s t e i n zur G o l f p l a t z p l a n u n g 
sehen Schwerpunkte der E n t w i c k l u n g von Golfplätzen i n s t a r k 
a c k e r b a u l i c h s t r u k t u r i e r t e n Regionen des Landes. 

E i n besonderes l a n d e s p l a n e r i s c h e s Problem m i t einem G o l f p l a t z i n 
O e l i x d o r f b e s t e h t d a r i n , daß wenige K i l o m e t e r e n t f e r n t , i n 
B r e i t e n b u r g , b e r e i t s e i n G o l f p l a t z im C l u b b e t r i e b e x i s i t i e r t . 
Zwei so u n m i t t e l b a r benachbarte Plätze s i n d b i s h e r im Lande noch 
n i c h t genehmigt worden. 
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8 R e a l i s i e r u n g s i n s t r u m e n t e und - h i l f e n 

8.1 F i n a n z i e r u n g s h i l f e n 

Für d i e R e a l i s i e r u n g der v e r s c h i e d e n e n Maßnahmen können e i n e oder 
mehrere F i n a n z i e r u n g s h i l f e n i n B e t r a c h t kommen. 
Auf d i e Möglichkeit der Umsetzung d u r c h d i e D o r f e r n e u e r u n g s o l l 
h i e r n i c h t eingegangen werden, da s i e g l e i c h z e i t i g m i t d i e s e r 
Planung e r s t e l l t wurde und e r s t e Maßnahmen b e r e i t s umgesetzt s i n d . 
Einzelmaßnahmen der D o r f e r n e u e r u n g f i n d e n s i c h b e i den 
Maßnahmenblättern am Ende d i e s e r A r b e i t . 

1. S t i f t u n g s m i t t e l der S t i f t u n g N a t u r s c h u t z 
Zweck der S t i f t u n g N a t u r s c h u t z S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s t es, den 
Grunderwerb für Naturschutzzwecke im Lande S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
zu fördern. Die S t i f t u n g kann Grundstücke erwerben, anpachten 
oder den Erwerb und d i e Anpachtung fördern (§ 52 L a n d s c h a f t s 
p f l e g e g e s e t z ) . 

e i n i g e n L a n d w i r t e n i n der Gemeinde schon p r a k t i z i e r t w i r d . 

2. F o r s t l i c h e Fördermittel 
E r s t a u f f o r s t u n g e n , Waldumbau, der Aufbau von 
Schut z p f l a n z u n g e n und Feldgehölzen u.a. kann aus M i t t e l n der 
"Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der A g r a r s t r u k t u r und 
des Küstenschutzes" bezuschußt werden. 

3. F l u r b e r e i n i g u n g s m i t t e l 
I n einem F l u r b e r e i n i g u n g s g e b i e t können d i e durchgeführten 
Maßnahmen m i t b i s zu 90 % der Kosten aus 
F l u r b e r e i n i g u n g s m i t t e l n gefördert werden, l e d i g l i c h e i n 
K o s t e n a n t e i l von 10 % muß a l s E i g e n l e i s t u n g von der 
Teilne h m e r g e m e i n s c h a f t a u f g e b r a c h t werden. 

4. S o n s t i g e 
Für e i n z e l n e Maßnahmen können durchaus noch andere 
Finanzierungsmöglichkeiten i n B e t r a c h t kommen. 

Für Einzelmaßnahmen können B i o t o p g e s t a l t u n g s m i t t e l des Landes 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n b e a n t r a g t werden. 

Für d i e Anlage von j a g d l i c h b e d e u t u n g s v o l l e n Feldgehölzen 
oder d i e G e s t a l t u n g von Teichen können aus J a g d m i t t e l n 
F i n a n z i e r u n g s h i l f e n e r f o l g e n . 

Eine w i c h t i g e Möglichkeit d i e Kosten zu dämpfen e r g i b t s i c h 
aus dem E i n s a t z von Jugendgruppen,der L a n d s c h a f t s p f l e g e 
Kremper Heide d i e m i t AB-Kräften Maßnahmen durchführen zu 
l a s s e n . 

Durch e i n e Veränderung der s t e u e r l i c h e n Bewertung b e i der 
Umwandlung von Betriebsgrundstü\ken i n Ökoflächen oder 
B i o t o p e können i n Einzelfällen Kostensenkungen möglich s e i n . 
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8.2. R e c h t l i c h e R e a l i s i e r u n g s i n s t u r m e n t e 

1. Für d i e I n h a l t e der L a n d s c h a f t s p l a n u n g i s t w i c h t i g e s 
R e a l i s i e r u n g s i n s t r u m e n t e i n e F e s t s e t z u n g i h r e r Aussagen im 
Rahmen der B a u l e i t p l a n u n g . 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanung können g e e i g n e t e I n h a l t e 
der L a n d s c h a f t s p l a n u n g übernommen werden. Der 
Flächennutzungsplan i s t behördenverbindlich, d.h. gegenüber 
dem e i n z e l n e n Grundeigentümer b e s t e h t k e i n e V e r b i n d l i c h k e i t . 
Im Rahmen der Fest s e t z u n g e n des gegen jedermann v e r b i n d l i c h e n 
Bebauungaplans ergeben s i c h besondere Möglichkeiten, d i e Z i e l e 
von N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e umzusetzen. 
Dies b e t r i f f t n i c h t n ur d i e F e s t s e t z u n g von P f l a n z g e b o t e n , 
E r h a l t u n g s g e b o t e n , sondern auch d i e von Abständen. (§§ 1 Abs. 
5,d o r t v o r a l l e m Pkt 7 und Abs. 6; § 5 Abs. 2 Pkt 5,9,10; § 9 
Abs 1 Pkt 4,5,10,15,20,23,24,25. 

2. Ankauf von Flächen 
Das Land S c h l e s w i g - H o l s t e i n h a t i n den l e t z t e n Jahren m i t 
H i l f e der S t i f t u n g N a t u r s c h s u t z verstärkt Flächen für den 
N a t u r s c h u t z a n g e k a u f t . Dies s i n d insbesondere Gewässerrand 
flächen, Moorbereiche, S c h u t z g e b i e t e u.a. . 

A l s andere Ankäufer von Biotopflächen kommen d i e K r e i s e und 
Gemeinden i n B e t r a c h t . 
Flächen können auch von Verbänden, w i e der Jägerschaft, dem 
BUND, dem NBU oder örtlichen N a t u r s c h u t z v e r e i n e n a n g e k a u f t 
werden. 

3. Pacht von Flächen 
Neben dem Ankauf von Flächen d u r c h d i e oben Genannten i s t 
auch d i e l a n g f r i s t i g e Pacht von Flächen möglich, d i e für den 
N a t u r s c h u t z i n t e r e s s a n t s i n d . 
H i e r z u w i r d e i n p r i v a t r e c h t l i c h e r V e r t r a g m i t dem Eigentümer 
geschlossen. 

4. Flächentausch 
Durch Flächentausch m i t anderen i n z.B. Gemeindeeigentum 
b e f i n d l i c h e n Flächen l a s s e n s i c h Flächen, d i e für den 
N a t u r s c h u t z i n t e r e s s a n t s i n d , i n öffentliches Eigentum 
überführen. 

5. U n t e r s c h u t z s t e l l u n g 
Eine U n t e r s c h u t z s t e l l u n g b e w i r k t e i n e n a c h h a l t i g e 
S i c h e r s t e l l u n g für den N a t u r s c h u t z aber auch für den 
K u l t u r d e n k m a l s c h u t z (Gasthof L i n d e m i t K a f f e e g a r t e n ) b e w i r k e n . 

6. Verträge 
Für d i e Teilnahme an Förderprogrammen w i e d i e Biotopprogramme 
im A g r a r b e r e i c h i s t e i n e v e r t r a g l i c h e A bsicherung 
e r f o r d e r l i c h . 
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6. F l u r b e r e i n i g u n g 

I n den l e t z t e n Jahren i s t aber e i n anderes Z i e l des 
F l u r b e r e i n i g u n g s g e s e t z e s zusehends i n den Vo r d e r g r u n d 
gerückt: 
Im g e l t e n d e n F l u r b e r e i n ^ g u n g s g e s e t z vorgesehen i s t d i e 
Möglichkeit ei n e s v e r e i n f a c h t e n F l u r b e r e i n i g u n g s v e r f a h r e n s 
nach § 86 F l u r b e r e i n i g u n g s g e s e t z , das aus Gründen der 
L a n d s c h a f t s p f l e g e und des N a t u r s c h u t z e s e i n g e l e i t e t werden 
kann. 
Der w e s e n t l i c h e V o r t e i l e i n e s F l u r b e r e i n i g u n g s v e r f a h r e n s 
grundsätzlich, und s p e z i e l l für Zwecke des N a t u r s c h u t z e s , 
l i e g t d a r i n , daß a l l e Maßnahmen gebündelt genehmigt werden 
( P l a n f e s t s t e l l u n g ) . 
Die für N a t u r s c h u t z und L a n d s c h a f t s p f l e g e besonders 
i n t e r e s s a n t e n Flächen werden i n einem s o l c h e n 
F l u r b e r e i n i g u n g s v e r f a h r e n ausgewiesen und genehmigt. 
A n d e r n f a l l s müssten für j e d e Einzelmaßnahme gesondert Anträge 
g e s t e l l t werden. 

8.3. Zukünftige Be s t a n d s i c h e r u n g 

Für e i n e zukünftige Be s t a n d s s i c h e r u n g w i r d es e r f o r d e r l i c h s e i n , 
s i c h über Trägergruppierungen für d i e E n t w i c k l u n g s g e b i e t e Gedanken 
zu machen, d i e d i e e r f o r d e r l i c h e n Pflegemaßnahmen durchführen. 

A l s Träger könnte zum e i n e n d i e Gemeinde O e l i x d o r f a u f t r e t e n , d i e 
später über den E i n s a t z vo1" ABM-Kräften, L a n d s c h a f t s p f l e g e Kremper 
Heide und E h r e n a m t l i c h e n u.a. d i e e r f o r d e r l i c h e n Pflegemaßnahmen 
durchführt. 

Möglich i s t auch, e i n z e l n e Gebiete i n d i e Hand von Trägervereinen 
wie z.B. dem BUND, dem NABU, der Jägerschaft oder örtlichen N a t u r -
schut z v e r e i n e n zu geben. 

Gemeinde und Trägervereine könnten e i n e n V e r e i n gründen, dessen 
Zweck d i e Betreuung der E n t w i c k l u n g s g e b i e t e i s t . 
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Teilgewässer über Hof Basten kommend. Ausgedehnte Quellzone im Bereich 
Sürgen/Alte Wiese, aus der zwei T e i l b e r e i c h e a b f a l l e n . 

I n den Quellbereichen verschiedene beeinflussende Nutzungen, daher s i n d d i e 
Quellen vor Ort kaum zu fi n d e n . Nutzung der Quellen zur Teichspeisung 
( F i s c h t e i c h e ) , t l w . Bebauung; i n t e n s i v e F r e i z e i t n u t z u n g und andere 
siedlungsrandbedingte Beeinträchtigungen. 
Die Fi s c h t e i c h e sind Nahrungsbiotop des Graureihers. 
Die Grünlandflächen sind feuchte, binsenreiche Weiden, d i e i n t e n s i v mit 
schwarz-bunten Rindern beweidet werden; auch b e i Extensivierung i s t durch 
vorhandene Eutrophierung und Bodenverdichtung eine zunehmende Verbinsung zu 
erwarten. 

Teilflächen u n t e r l i e g e n dem Schutz des § 20 c Bundesnaturschutzgesetz i n 
Verbindung mit § 11 Landschaftspflegegesetz und § 8 Abs. 3 
Landschaftspflegegesetz; § 25 Landschaftspflegegesetz (besonders geschützte 
Arten) und Bundesartenschutzverordnung g e l t e n p a r t i e l l . 

Maßnahmen: 
Z i e l : Generelles E n t w i c k l u n g z i e l für den gesamten Bereich: 
1. Keine weiteren E i n g r i f f e 
2. (Rück-)Entwicklung der Quellzonen 
3. Extensive Beweidung mit l e i c h t e n und robusten Landschaftsrindern und/oder 

Schafen 
a l t e r n a t i v : einmalige Mahd nach Johanni mit Abfuhr des Mähguts 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme : Orchideenwiese Sürgen M 1.1 

Nach Norden abfallende Wiese. Speisung der Feuchtbereiche durch 
Hangdruckwasser (Quellhang). 
Teilweise Beweidung mit Schafen i n Koppelhaltung. Aufstau von Teichen. I n der 
Teichanlage b e f i n d e t s i c h e i n Schafunterstand. Anpflanzungsversuche mit 
Bäumen. 

Die Fläche u n t e r l i e g t weitgehend den Schutzbestimmungen des § 20 c 
Bundesnaturschutzgesetz i n Verbindung m it § 11 Landschaftspflegegesetz, Tlw. 
Erlenbruch (beweidet), § 25 Landschaftspflegegesetz (Artenschutz), 
Bundesartenschutzverordnung. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Schutz der Orchideenwiese vor Beeinträchtigung und E r h a l t der Wiese. 
F r e i h a l t e n der Fläche von geplanter Bebauung; Abgrenzung zur vorhandenen 
Bebauung. 

Keine w e i t e r e Beweidung des Bruchbereichs. Keine weiteren 
Anpflanzungsversuche i n der empfindlichen Feuchtzone. 
Extensive Beweidung der Orchideenwiesedurch Landschaftsschafe geeigneter 
Rasse (ein Unterstand i s t dann n i c h t e r f o r d e r l i c h ) . Beweidung der Fläche ab 
Johanni. A l t e r n a t i v : Späte Mahd der Feuchtwiese m it Abfuhr des Mähguts. 

Zur zukünftigen Vermeidung siedlungsnaher Beeinträchtigungen (Mülleintrag): 
Schaffung eines Pflanzgürtels (z.B. Knick) mit hohem A n t e i l abwehrender 
Gehölze (Brombeeeren, Schlehen, Weißdorn).. 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme : Drei Fischteiche zwischen Sürgen und Gartenstraße 

Es handelt s i c h um d r e i aufgestaute F i s c h t e i c h e . Die Quelle l i e g t im 
Gartenteich Gartenstraße. 
Durch Fütterung der Fische f i n d e t eine Nährstoffanreicherung des Quellwassers 
s t a t t . Zwei Fis c h t e i c h e sind m i t Er l e n umgeben (ehem. Erlenbruch?). Die 
Fischteiche l i e g e n i n d r a i n i e r t e n und i n t e n s i v beweideten ehemaligen 
Feuchtwiesen. Die Ränder der Fis c h t e i c h e s i n d der Nutzung entsprechend s t e i l 
ausgeprägt. 
Die Teiche l i e g e n i m Nahrungsbiotop der Graureiher und sind gegen dessen 
Z u g r i f f überspannt. 
Quellschutz durch § 20 c Bundesnaturschutzgesetz i n Verbindung mit § 11 
Landschaftspflegegesetz, sowie § 25 Landschaftspflegegesetz. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Abbau der i n t e n s i v e n Fischteichnutzung 
Rückentwicklung der Feuchtwiesen 

Die Überspannung der Fischteiche s o l l t e abgebaut werden, um d i e 
Nahrungsmöglichkeiten für den Graureiher zu verbessern. 
Wünschenswert i s t eine wenigstens extensivere Nutzung der Fischteiche. 
G l e i c h f a l l s extensiver s o l l t e n d i e umliegenden Grünlandflächen genutzt 
werden. Hier s o l l t e d i e Drainage e i n g e s t e l l t werden. 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme Teich am Rande einer Abgrabung Mu 

Dieser Teich l i e g t am Rande einer a l t e n Abgrabung i n der nördlichen 
Niederungszone. 
Der Teich i s t möglicherweise durch Abgrabung i n seiner heutigen Form 
entstanden. 
Die Teichränder s i n d m it einer s t e i l e n Neigung von etwa 1:1 ausgebildet. Das 
Wasser i s t durch Nährstoffeintrag aus umgebenden i n t e n s i v genutzten Weiden 
getrübt. Ein Teichrand i s t t l w . mit Stroh abgedeckt. 
Der Teich hat unmittelbaren Anschluß an einen Knick, d o r t wurde abgegraben. 

Am Teichrand s i n d auffällig v i e l e L i b e l l e n zu beobachten. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Naturnähere Gestaltung von Teich und Umgebung. 
Dazu s o l l t e n d i e Teichränder abgeflacht werden. Die Schaffung einer 
Pufferzone zur umgebenden i n t e n s i v e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutzung s o l l t e 
wenigstens durch Auszäunung gewährleistet sein. 
Die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung auf den umliegenden Flächen s o l l t e 
e x t e n s i v i e r t werden. 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme : Drei Teiche H i n t e r s t e M e l k e n s t e l l e Mi/ 

Es handelt s i c h um d r e i F ischteiche auf hofnahem Grünland. Die Beweidung 
durch M i l c h v i e h e r f o l g t b i s i n d i e Uferbereiche der Teiche. 
Zur Stützung des Ufers wurden extrem n a t u r f e r n e Autobahnleitplanken verbaut. 
Nur der w e s t l i c h s t e Teich weist i n geringem Umfang Ufervegetation auf. 
Der w e s t l i c h s t e Teich i s t zur Abwehr eine Befischung durch den Graureiher 
überspannt worden. 
Möglicherweise befinden s i c h d i e Teiche d i r e k t i n einem Quellbereich (dann 
bestände e i n g e s e t z l i c h e r Quellschutz). 

Maßnahmen: 
Z i e l : Renaturierung der Teiche und i h r e r Umgebung, b e i extensiver Nutzung. 

Schutz der Ufer vor w e i t e r e r Beweidung. 
Entfernung der Autobahnleitplanken. 
Abgeflachte Ufergestaltung. 
Stützung der natürlichen Vegetationsentwicklung. 
Entfernung der Überspannung. 



Ehemaliger Müllplatz der Gemeinde.Die Pappelpflanzung Gretenkampsweg besteht 
aus Stangenholz. 
A l t e r ca. 3 0 Jahre. Unterwuchs durch natürliche Besiedlung mit Himbeere, 
Hasel, v e r e i n _ e l t Eiche und Schlehe. 
Im Krautbereich dominiert d i e Brennessel. 

Tlw. durch aufgebrachte Gartenabfälle Florenverfälschung. 

Maßnahmen 

Z i e l : Schaffung einer F e l d h o l z i n s e l m it Bru t - und Nahrungsmgölichkeiten für 
Vögel. 
Entfernen der Standortfremden Pappeln. Stützung der vorhandnen sukzessiv 
entstandenen Vegetation. 
Aufbau eines Feldgehölzes mit hohem A n t e i l abwehrender Gehölze (Weißdorn, 
Schlehe) und Pflanzung von sechs Überhältern (Eichen). 
Aufbau der Pflanzung i n Kern und Randzone m i t 1 Pflanze/qm. 
Von den Pappeln s o l l e n zwei entastete Stämme versuchsweise stehenbleiben a l s 
Totholz für holzbewohnende solitär lebende Insekten. 

Diese Maßnahme i s t im Herbst 1991/Frühjahr 1992 von der Landschaftspflege 
Kremper Heide b e r e i t s durchgeführt worden. 



Diese Fläche wurde vom Kreis Steinburg a l s Aufforstung - s t e l l e n w e i s e m it 
Fichten durchsetzt - auf a l t e r Abgrabung k a r t i e r t . Sie u n t e r l i e g t dem Schutz 
des § 11 nass Landschaftspflegegesetz. Dominate Arten: Populus spec. 
Sonstige Arten: A l i u s g l u t i n o s a , S a l i x s p e c , Quercus robur. Sambucus n i g r a . 
Der Fichtenbestand s o l l t e nach Abgang naturnah e r s e t z t werden. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Schaffung/Erhaltung eines möglichst vielfältigen kleinflächig 
d i f f e r e n z i e r t e n Lebensraums i n m i t t e n einer Agrarlandschaft. 

Diese Fläche weist t l w . ältere, durch Sukzession entstandene Gehölzbestände 
auf, d i e e r h a l t e n werden s o l l t e n . 
Die vorhandenen und a l s Aufforstungsversuch eingebrachten Fichten s o l l t e n 
e n t f e r n t werden. Das Totholz kann bereichsweise auf der Fläche v e r b l e i b e n ; 
die dann entstehenden offenen Bereich s o l l e n der Sukzession überlassen 
werden. 



Diese Fläche i s t i n der B i o t o p k a r t i e r u n g des Kreises Steinburg unter der 
Nummer 2023/12 a l s a l t e Abgrabung, d i e a l s Pferdeweide genutzt w i r d , k a r t i e r t 
worden. 

Die Fläche i s t eine von zwei Teilflächen eines ehemaligen Sandabbaus. 
Die w e s t l i c h e Fläche b e f i n d e t s i c h i n P r i v a t b e s e i t z , diese o s t l i c h e 
Teilfläche gehört der Gemeinde O e l i x d o r f . 

Die Fläche l i e g t i n m i t t e n von Ackerflächen und i s t nur durch einen Weg, der 
vom Landesamt für Naturschutz a l s Knick i n d i e B i o t o p k a r t i e r u n g des 
Landesamts aufgenommen wurde, von der zukünftigen Naturentwicklungsachse 
getrennt. Zum Zeitpunkt der Geländekartierung war Nährstoffeintrag durch 
V e r d r i f t u n g von den umgebenden Ackerflächen f e s t z u s t e l l e n . 
Die Nutzung a l s R e i t p l a t z bestand f o r t . 

Maßnahmen: 
Entwicklung zu einem abwechslungsreichen Naturstützpunkt i n m i t t e n von 
Ackerflächen. Z i e l i s t d i e Schaffung von Nahrungs- Bru t - und 
Nistmöglichkeiten für Vögel und Schaffung einer Pufferzone zu den 
Ackerflächen. 
Diese Fläche s o l l d i e danebenliegende schmale Fläche 3.1 ergänzen. 

Gepflanzt werden s o l l e n 40 % Weißdorn, 35 % Schlehe, 5 % W i l d a p f e l , 5 % 
Eberesche, 5 % Haselnuß, 2.5 % Holunder, 2.5 % Hainbuche, 2.5 % Buche, 2.5 % 
Feldahorn. 
Gepflanzt werden s o l l e n H e i s t e r und Sträucher mit 1 Pfl./qm. 

Der vorhandene Bodenhügel s o l l durch zwei sonnenexponierte Steinahaufen 
ergänzt werden. 

Ehemalige Teiche s o l l e n der Sukzession überlassen werden. 

Die Steilwände s o l l e n o f f e n b l e i b e n . 

Diese Maßnahme wurde z w i s c h e n z e i t l i c h von der Landschaftspflege Kremper Heide 
umgesetzt. 



I n der preußischen Landesaufnahme i s t dieser Bereich a l s Moor d a r g e s t e l l t . 
Ebenso weist der Flurname "Im Moor" auf einen Moorbereich h i n . 

Die Fläche der Massnahme 4 besteht aus zwei Teilflächen 4.1 und 4.2, die 
durch einen Graben getrennt werden. 

Es handelt s i c h um ehemalige Niedermoorbereiche im Birkenhochstammstadium der 
Degeneration, die s t a r k entwässert sind. 

Hier l i e g t der Quellbereich des Großen-Teich-Grabens, der jedoch im Gelände 
n i c h t a l s Quelle erkennbar i s t . 

Der Kreis Steinburg hat i n seiner B i o t o p k a r t i e r u n g d i e beiden Flächen unter 
den Nummern 2023/17 und 2023/18 im Jahre 1988 a l s s t a r k entwässerten 
ehemaligen Bruchwald k a r t i e r t . (Erfassungseinheiten WM und WB) . 

Pflanzenarten: 
Betula pubescens (dominant), Quercus robur, Fraxinus e x c e l s i o r , Alnus 
g l u t i n o s a , Sorbus aucuparia, Sambucus n i g r a , Rubus s p e c , Holcus lanatus, 
Brachypodium pinnatum, Lonicera periclymenum, S t e l l a r i a holostea, M o l i n i a 
coerulea, Deschampsia flexuosa, Juncus effusus et squarrosus, 



Stark entwässerter Niedermoorbereich im Birkenhochstammstadium der 
Moordegeneration. A l t e T o r f s t i c h e s i n d noch vorhanden. 
A l t e Grenzknicks z.T. noch e r h a l t e n . 
Die Fläche i s t 4 n windberuhigten Bereichen i n s e k t e n r e i c h ( L i b e l l e n , 
Schmetterlinge). 
P a r t i e l l m i t standortfremden Fichten ( D i c k i c h t ) , bzw. Pappeln au f g e p f l a n z t . 
Nährstoffanreicherung durch eingebrachtes Stroh, A l t h o l z . 
Durch j a g d l i c h e Nutzung: s t a r k e r Verbiß aufkommender Gehölze. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Die Fläche l i e g t im Entwicklungsbereich Großer Teich -Graben. 
Entwicklung zu einem Birkenbruch. 
Wasser auf der Fläche zurückhalten, weitere Entwässerung verhindern. 
Müll und Nährstoffanreichernde Abfälle entfernen. 
Entfernen der standortfremden Gehölze. Extensivierung der j a g d l i c h e n Nutzung. 
Offenhalten der windberuhigten Bereiche für Insekten. 



Neben einem Redder gelegener ehemaliger Abbau. 
Die Fläche i s t durch Sukzession m i t Eichen bewachsen, d i e s i c h aus dem Redder 
und den umgebeneden Knicks ausgesamt haben. 
Dadurch i s t e i n n i e d e r w a l d a r t i g e r Charakter des Eichenbewuchses entstanden. 
I n der Krautschicht am östlichen Abbaurand dominiert d i e Brennessel. Entlang 
des Mühlenweges i s t eine Kamillen-Sauerampfer-Flur dominant. I n der Senke des 
Abbaus prägt Weide-Brombeer-Gebüsch den Unterwuchs. 

Maßnahmen: 
Die Fläche s o l l der Sukzession überlassen werden. 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme : Vorgelagerte Gehölzflache w e s t l i c h Tannenkoppel 
d i r e k t am Mühlenweg (Reimer Voß) 

Der Wald Tannenkoppel, der östlich außerhalb der Gemeindegrenzen von 
Oelixdorf l i e g t , w i r d durch seine Nadelholzforsten geprägt. 
Diese setzen s i c h zunächst auf dem Grundstück Voß f o r t . 
Nach Westen h i n w i r d der Waldsaum durch einen etwas l i c h t e r e n Mischbestand 
g e b i l d e t . 
Gerade d i e großflächen Fichtenbestände der Tannenkoppel b i e t e n nur den 
A l l e r w e l t s a r t e n der heimischen T i e r w e l t Lebensraum. 
Naturnahe, art e n r e i c h e Waldränder sind d i c h t b e s i e d e l t e Lebensräume, d i e 
gerade i n Zusammenhang m i t ökologisch minderwertigen Nadelwäldern von 
besonderer Bedeutung sind. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Stützung der beginnenden Waldrandbildung mit heimischen Baumarten; 
Ersatz der standortfremden Fichten durch standortgerechte Laubbaumarten. 



B i o t o p k a r t i e r u n g des Kreises Steinburg Nr. 2023/11 
Ehemaliger Abgrabungsbereich i n Benachbarüng zu den Großen Teichen, t l w . mit 
Fichten aufgepflanzt, t l w . mit Pappeln, e i n i g e Weiden und Erlen haben s i c h im 
feuchten Bereich e n t w i c k e l t ; auf den sekundär entstandenen trockenen 
Sandhängen Trockenrasenvegetation (§ 11 Landschaftspflegegesetz). Gefährdung 
durch aufkommende Gehölze. 

Bereichsweise: Reste von G r i l l f e s t e n . 
Durch E i n t r a g von Gartenabfällen kommt es zu einer Nährstoffanreicherung. 

I n den windberuhigten T e i l e n dieser Teilfläche t r e t e n verstärkt L i b e l l e n , 
Schmetterlinge und F a l t e r auf. 
Auffälliger Verbiß duch Wild. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Zusammen mit der Teilfläche 7.2 Entwicklung zu einem t l w . trockenen, 
t l w . feuchten vielfältigen Biotops i n der Entwicklungsachse "Großer Teich -
Graben". 

Die Fläche s o l l t e ebenso wie d i e Teilfläche 7.2 gegen d i e Schad- und 
Nährstoffeinträge aus der umgebenden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Intensivnutzung 
durch eine r a n d l i c h e Gehölzpflanzung abgeschirmt werden. 
Offenhalten der trockenen Bereiche unter g e l e g e n t l i c h e r weitgehender 
Entfernung des aufkommenden Gehölzbewuchses. Einzelne Gehölzgruppen können 
stehen b l e i b e n , um eine Windberuhigung zu erreichen. 
Entfernen der Fichten einschließlich der Streuschicht. E v t l . Abschälen des 
Oberbodens. 
Freizeitnutzungen mit Mülleintrag und Nährstoffanreicherung wirken s i c h 
schädlich auf d i e empfindliche Vegetation dieses Gebietes aus und s o l l t e n 
u n t e r b l e i b e n . 



B i o t o p k a r t i e r u n g des Kreises Steinburg 2023/10 
Die Fläche l i e g t d i r e k t südlich der Teil-fläche 7.1, u n m i t t e l b a r nördlich der 
Großen Teicha. 
Sie i s t durch verschiedenste menschliche E i n g r i f f e c h a r a k t e r i s i e r t : 
Zunächst durch Abbau; h i e r v o n zeugen noch einzelne Sandblößen. Tlw. nach 
nährstoffanreichernden Ablagerungen: Ruderalvegetation - Hochstaudenflur. 
Bereichsweise einsetzende Gehölzentwickring m i t Birkenaufwuchs, im 
Randbereich mesophiler Laubwald. 
Bereichsweise hoher T o t h o l z a n t e i l . 
Müllabigerungen (Gartenabfälle, Stroh, Sperrmüll) 
I n der Grube b e f i n d e t s i c h e i n p r i v a t e r R e i t p l a t z . 

Starker Verbiß z e i g t , daß diese Fläche vom Wild a l s Rückzugsfläche i n m i t t e n 
i n t e n s i v e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Nutzung gern angenommen w i r d . 
I n windberuhigten Bereichen: Grashüpfer, Schmetterlinge 

Maßnahmen: 
Z i e l : Zusammen m i t der Teilfläche 7.1 l i e g t d i e Fläche im Entwicklungsraum 
Großer Teich-Graben. 
Die Fläche s o l l t e ebenso wie d i e Teilfläche 7.1 r a n d l i c h gegen den Schad- und 
Nährstoffeintrag aus den umgebenden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Intensivflächen 
durch eine Gehölzpflanzung abgeschirmt werden. 
Die Fläche s o l l weitgehend der Sukzession überlassen werden. Anthropogene 
Nutzungen s o l l t e n ausgeschlossen werden. 
Offene Sandflächen s o l l e n offengehalten werden. 
Der vorhandene bereichsweise hohe T o t h o l z a n t e i l scheint s i c h f a u n i s t i s c h 
p o s i t i v auszuwirken und s o l l t e "gepflegt* werden. 
Windberuhigte Bereiche für Insekten s o l l e n e r h a l t e n bzw. geschaffen werden. 



Die Fläche i s t vom Landesamt für Naturschutz im Jahre 197 8 unter der Nummer 
2023/21 unter der Schutzkategorie des § 11 nass k a r t i e r t worden. 

Die Teiche sind schon i n der h i s t o r i s c h e n Karte aus dem 18. Jahrhundert 
eingezeichnet. 
Es handelt s i c h um zwei miteinander verbundene Fischteiche, d i e durch Aufstau 
des Großen Teich - Grabens entstanden sind. 
Sie wurden i n den 198Jer Jahren abgelassen, sind aber 1991 nach I n t e r v e n t i o n 
des Kreises Steinburg wieder aufgestaut worden. 
Zum Zeitpunkt der Ka r t i e r u n g waren s i e weitgehend e n t l e e r t und von einer 
dicken Schlammschicht bedeckt. 

Nach Westen, um Großen Teich-Graben h i n sind d i e Teiche durch eine 
Pappelreihe begrenzt. 
Der z w i s c h e n z e i t l i c h am westlichen Rand meterhoch aufgebrachte Teichschlamm 
i s t inzwischen f l a c h e r p l a n i e r t worden. 

Es handelt s i c h um zwei hintereinander liegende größere Fischteiche mit 
ursprünglich dichten Beständen von Hoher Teichsimse und Schmalblättrigem 
Rohrkolben. 
I n den 1950er Jahren konnten h i e r und im Großen Teich-Graben noch E l r i t z e n 
gefangen werden (Möller mündl. M i t t e i l u n g ) . 

Dominate Arten : Scirpus c a c u s t r i s , Typha a n g u s t i f o l i a (beide waren zum 
Zeitpunkt der Geländekartierung vorhanden). 
Seltene Arten (1988) : Nuphar l u t e a ( e b e n f a l l s p a r t i e l l vorhanden) . 
Sonstige Arten (1988): Potamogeton natans, G l y c e r i a maxima, Polygonum 
amphibium, Lemna minor, Typha l a t i f o l i a , Spartina townsendii, Rumex 
hydropiper, Bidens t r i p a r t i t u s , Alisma plantago aquatica 

Aparganium erectum, Equisetum s p e c , I r i s s p e c , 

Fauna: Blässhuhn, Stockenten, L i b e l l e n . 

Das Landesamt für Naturschutz bemerkt a l s Gefährdung d i e Beweidung der 
Uferbereiche. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Erhaltung der h i s t o r i s c h offenen Teichfläche. 

Ergänzung des Landschaftselements "offene Wasserfläche" durch naturnahe 
Uferbereiche (Sukzession) mit c h a r a k t e r i s t i s c h e r Ufervegetation. 
Die Teiche l i e g e n im Entwicklungsschwerpunkt Großer Teich-Graben. 



A l t e Kiesabgrabung nördlich und südlich des Großen Teichswegs. 
Von Massnahme 10 durch den Weg getren n t . 

Von 1967 b i s 1970 wurde h i e r Kies abgegraben. 
Eine Auffüllung s o l l b i s zur Höhe des ehemaligen Bodenniveaus mit ca. 5000 m3 
Strasbenkehricht/Hausmüll und anschließen einer Mutterbodenschicht von 1 m 
er f o l g e n . 
Es s o l l dann eine Bepflanzung m i t Bäumen und Sträuchern e r f o l g e n . 

Die Fläche w i r d im nördlichen T e i l , der n i c h t abgegraben wurde, a l s Ponyweide 
e x t e n s i v genutzt (Birkenanflug kommt a u f ) . 

I n d i e Abgrabung sind b e r e i t s Müllablagerungen e r f o l g t , e i n T e i l der 
Abgrabungssenke i s t jedoch wassergefüllt ; h i e r stehen Weidengebüsche, eine 
k l e i n e Röhricht- und Binsenzone umgrenzt diesen feucht/nassen Bereich. 

Die Müllverfüllungen e r f o l g e n b i s i n den nassen Bereich, eine Verlagerung von 
G i f t s t o f f e n i n den Untergrund/Grundwasser i s t n i c h t ausgeschlossen. Wegen der 
guten Zugänglichkeit der Grube kommt es auch zu unerlaubten Ablagerungen 
anderer Abfälle. 

Massnahmen: 
Z i e l : Verhinderung von G i f t a u s t r i t t e n aus der Fläche. Einbindung der Fläche 
i n d i e umgebende Landschaft. 
Es muß geprüft werden, ob d i e Grube entgegen der vorhandenen Genehmigungsläge 
den heutigen Anforderungen an Umweltschutz genügt. 

I s t eine V e r g i f t u n g des Untergrundes ausgeschlossen, s o l l t e d i e Bepflanzung 
m i t den i n der Umgebung vorhandenen Baum- und Straucharten (Knickarten) mit 
hohem A n t e i l von Dornensträuchern (Weißdorn, Schlehe) e r f o l g e n , um diese 
Fläche a l s Nahrungs- und B r u t b i o t o p für Vögel h e r z u r i c h t e n . 
Diese Einbindung i n d i e Umgebung könnte durch markante Baumgruppen mit 
Großbäumen wie Eiche und Esche sowie ergänzend durch Wildobst e r f o l g e n . 



Auch b e i dieser südlich der Massnahme 9 gelegenen Grube wurde von 19 67 - 197 0 
Kies abgegraben. Die südwestlich anschließende Koppel i s t vollständig 
aufgefüllt. 
Die Senke der Massnahme Nr. 10 i s t n i c h t vollständig aufgefüllt. 

Hier haben g l e i c h f a l l s Auffüllungen mit Hausmüll i n der Vergangenheit 
stattgefunden. 
Auch h i e r f i n d e n wegen der guten Zugänglichkeit vom Großen Teichsweg aus 
we i t e r e Mülleinträge s t a t t . 

Massnahmen: 
Z i e l : Verhinderung von Giftausträgen des eingebrachten Auffüllmaterials sowie 
neuer Müllablagerungen. 

Die Fläche s o l l w e i t e r der Sukzession überlassen werden. 



Derzeit i n t e n s i v genutzte und d r a i n i e r t e Grünlandflächen. 
Im Aubereich Niedermoorboden, die Talhänge und Übergänge zum Geestbereich : 
Rosterde. 
Die nördlich des bestehenden Sj^iachJ^lumeny^ gelegenen Wiesenbereiche 
weisen das g l e i c h e E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l wie d i e südlichen Flächen auf: 
Die Fläche i s t im Kreisentwicklungsplan a l s geplantes Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen, ebenso wie d i e nördlich von Winseldorf liegenden Flächen i n der 
Bi o t o p k a r t i e r u n g g l e i c h f a l l s a l s LSG-Vorschlag angesprochen werden. 

Die w e i t e r nördlich liegenden Flächen des Kreis-Guts Schmabek s o l l e n 
naturverträglich b e w i r t s c h a f t e t werden. Dazu wurde von der Universität 
Hannover eine P r o j e k t a r b e i t e r a r b e i t e t . 

Maßnahmen: 
Z i e l : Auch h i e r i s t d i e Entwicklung zu einer Sumpfdotterblumenwiese 
p o t e n t i e l l möglich. 
Die r e c h t l i c h e Sicherung sowie die Maßnahmen sin d i n GesamtZusammenhang m i t 
dem übrigen Tal der Rantzau zu sehen. 
P r i n z i p i e l l s o l l t e der Ansatz des Kreises, das Rantzautal aufzukaufen 
w e i t e r v e r f o l g t werden. 

Die Pflege e n t s p r i c h t der der Maßnahme 14: 
"Nutzung der Fläche als Dauergrünland mit eingeschränkter Bodenbearbeitung 
ohne Nachbesserung der Grasnarbe 

Erhaltung der Fläche a l s Feuchtgrünland ohne zusätzliche 
Entwäs s erung smaßnahmen 

Kein Schleppen i n der Z e i t vom 5. März b i s 20. Juni 

Nutzung des Grünlands zur Heuwerbung ggf. m i t extensiver Nachweide: 
Mahd frühestens ab dem 21. Juni mit anschließender Heubereitung [um die 
Schachblumensamen zum Trocknen und Ausrieseln zu brin g e n ) ; 
anschließende Nachweide mit max. 1,5 Tieren j e Hektar b i s Ende Okober. 

Es dürfen l e d i g l i c h Rinder aufgetrieben werden. 

Kein Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln." 



Die F e l d h o l z i n s e l i s t unter der Nummer 2023/5 i n der B i o t o p k a r t i e r u n g des 
Kreises Steinburg aufgeführt. 
Es handelt s i c h um e i n k l e i n e s niederwaldartiges Feldgehölz, das i n den 
Redder übergeht. Dadurch e n t s t e h t e i n Waldrandeffekt. 

Neben Birken (B. pubescens et pendula) und Eichen (Quercus robur) t r e t e n 
Rubus spec. (Brom- und Himbeeren) aspektbildend auf. Sonstige Arten: Carpinus 
betulus, Sorbus aucuparia, Sambucus n i g r a , S t a l l a r i a holostea, Veronica 
hederacea. 

Nachdem d i e Fichten als standortfremde Gehölze ausgesägt wurden, s o l l d i e 
Fläche der Sukzession überlassen werden. 
Die Fichten können als Totholz auf der Fläche v e r b l e i b e n . 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme : Abgrabung Burwisch 
Ml3.1 

Die Fläche der Maßnahme 13.1 i s t i n i h r e r j e t z i g e n Form durch Abgrabung 
entstanden. Am Nordrand b e f i n d e t s i c h ein, Steilhang, der E i n b l i c k i n d i e 
Geomorphologie der K l i f f k a n t e am Geestrand des Störtals g i b t . 

Auf der Fläche befinden s i c h Aushubablagerungen unbestimmter Herkunft. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Offenhalten der Fläche, Anlage eines Mäanders des O e l i x d o r f e r Grabens 
im Südteil. 

Die Unschädlichkeit der Ablagerungen i s t vom Kreis zu prüfen. I h r e 
Übereinstimmung m i t den gesetzlichen Bestimmungen des 
Landschaftspflegegesetzes wurde b e r e i t s vom Kreis geprüft. 

Der trockenen Sandhang s o l l t e o f f e n und sonnenexponiert e r h a l t e n b l e i b e n . 
Feldsteinhaufen können a l s Sonnenplatz für Amphibien dienen. 

Dornenreiche Sträucher i n kl e i n e n Gruppen können das 
Nistplatzdargebot für Vögel ergänzen. 

Entlang des O e l i x d o r f e r Grabens s o l l eine Bepflanzung mit Erlen e r f o l g e n . 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme: Burwisch Ml3 .2 
13.3 

I n der Bi o t o p k a r t i e r u n g des Kreises Steinburg i s t d i e Fläche 13.3 mit der 
Nummer 2023/4 a l s Bruchwald, Sumpf k a r t i e r t . 
Sie u n t e r l i e g t dem Schutz des § 11 Landschaftspflegegesetz. 
Es handelt sich um eine Sumpffläche mit Bruchwaldsaum i n einer Bachniederung 
gelegen. Dominate Arten: Alnus g l u t i n o s a , S a l i x s p e c . 
Sonstige Arten: Scirpus s y l v a t i c u s , Cirsium oleraceum, G l y c e r i a maxima, Rubus 
f r u t i c o s u s , Lycopus europaeus, Humulus lupulus. 
Seltene Arten: I r i s pseudacorus. 

Unter der Nummer 2023/6 i s t der Maßnahmenbereich 13.2 vom Kreis Steinburg a l s 
mesophiler Eichen-Laubwald k a r t i e r t worden. 
Es handelt s i c h um e i n k l e i n e s Eichenwäldchen i n einer Niederung geigen. 
Stellenweise feuchte Bereiche mit Hasel- und Moorbirke. Krautschicht 80 %, 
Strauchschicht 40 %. Im Süden auf ehemaliger Abgrabung. 
Dominante Arten: Quercus robur 
Sonstige Arten: Betula pubescens, Corylus avellana, U r t i c a d i o i c a , Rubus 
f r u t i c o s u s , Rubus idaeus, S t e l l a r i a hoiostea, Geum r i v a l e , Lycopus europaeux, 
Impatiens p a r i v f l o r a . 

Auf der gemeindeeigenen Fläche Burwisch s o l l e n auf Wunsch der Gemeinde, durch 
Maßnahmen der Landschaftspflege d i e Lebensmöglichkeiten für di e heimische 
T i e r - und Pflanzenwelt verbessert werden. 

Die Flächen der Maßnahme 13 l i e g e n Rand des des Harmoors. Durch 
u n t e r s c h i e d l i c h e vorangegangene anthropogene Nutzungen bedingt, haben s i c h 
gute Ansätze für eine v i e l g e s t a l t i g e Biotopentwicklung ergeben. 
Auf einem Teilstück hat früher Sonnentau gestanden (Fläche 13.3). Benachbart, 
aber durch einen Damm getrennt l i e g t eine Feuchtfläche, d i e p a r z i e l l noch 
moortypische Vegetation aufweist (13.2). 

Die Burwisch i s t heute t e i l w e i s e bruchwaldartig mit Erlen, Eichen und Birken 
bestanden (13 . 3) . 

Im Bereich ehemaliger Abgrabungen (13.2) i s t eine nach Süden o r i e n t i e r t e 
Trockenhangzone, d i e windberuhigter Insektenlebensraum i s t , i n der 
Verbuschung b e g r i f f e n . 



Folgende Entwicklung i s t aufgrund der Bestandsaufnahme möglich: 

Zur Abstimmung über eine Rea l i s i e r u n g der Planung fand im November 1992 e i n 
Abstimmungsgespräch m i t dem Kreis Steinburg, dem Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Itzehoe, Gemeindevertretern, dem Deich- und Sielverband 
Rantzau, der Landschaftspflege Kremperheide und der Landgesellschaft s t a t t . 

Übereinstimmend waren a l l e Teilnehmer der Meinung, daß auf der Fläche keine 
umfangreichen und eingreifenden Baumaßnahmen e r f o l g e n s o l l e n , so wie es d i e 
Planungsvorschläge der Landgesellschaft auch vorsehen. 

Nach dieser Ortsbegehung wurde f e s t g e l e g t , daß d i e Wegeverbindung zur Fläche 
Nagel d e r z e i t e r h a l t e n b l e i b e n muß, w e i l s i e a l s Zuwegung zu der dahinte r 
liegenden Fläche d i e n t . 

Generell könnte eine Aufweitung des O e l i x d o r f e r Grabens an dieser S t e l l e m i t 
nur einem Mäander e r f o l g e n . 

Zum Vorschlag, d i e Standortfremden Papppein durch ökologisch s i n n v o l l e r e 
E rlen und Weiden zu ersetzen, wurde von Seiten des Wasser- und Bodenverbandes 
eingewandt, daß nach Entfernung der Pappeln n i c h t neu gepflanzt werden s o l l , 
damit das Gewässer n i c h t dichtwächst. Eine Grabenräumung muß e r f o l g e n können, 
da der O e l i x d o r f e r Graben umfänglich andernorts abgetragenes Bodenmaterial 
m i t b r i n g t . 

A l t e r n a t i v wäre denkbar, d i e s t a r r e Linienführung des Grabens und sein 
l e b e n s f e i n d l i ,hes P r o f i l zu verbessern, indem auf der Fläche Nagel e i n 
U f e r r a n d s t r e i f e n von der Gemeinde erworben und d o r t e i n Mäander ausgezogen 
würde, der mit Erlen b e p f l a n z t werden könnte. 

Mit Unterstützung durch d i e Landschaftspflege Kremper Heide können i n zwei 
2000 - 3000 gm großen Bereichen i n den Flächen 13.2 und 13.3. 
Krattwaldbestände e n t w i c k e l t werden. 

Auf der Fläche 13.2 hat d i e Verbuschung i n den l e t z e n Jahren rasante 
F o r t s c h r i t t e gemacht. Jedes F r e i h a l t e n der Fläche bedeutet Pflegeaufwand. Zur 
Stützung der h i e r vorkommenden Insekten, deren Lebensraum dieser 
sonnenbeschienene und windberuhigte Bereich i s t , s o l l jedoch d i e Fläche 
östlich des noch begehbaren Weges durch d i e Landschaftspflege Kremper Heide 
f r e i g e s c h n i t t e n werden. Die d o r t vorhandenen Ginsterbüsche s o l l e n 
stehenbleiben. 

Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung war d i e Teilfläche von 13.3., d i e d i r e k t 
nördlich des O e l i x d o r f e r Grabens l i e g t , m it Wasser überspannt, nachdem das 
Hochwasser aus Stör und Rantzau i n den O e l i x d o r f e r Graben gedrückt h a t t e . 
Ein Wasseranstau i n dieser Höhe - vor allem im Frühjahr - kann b e i der h i e r 
vorkommenden Lurchpopulation verbesserte Lebensbedingungen bewirken. 
Die Gemeinde Oe l i x d o r f i s t b e r e i t , S t a u b r e t t e r so einzubringen, daß d i e 
Oberlieger von einem Anstau keinen Schaden haben. 
Der Anstau s o l l nur b i s maximal zur Bodenoberfläche e r f o l g e n , eine 
Teichbildung s o l l n i c h t s t a t t f i n d e n . 

Wie mit der Fläche verfa h r e n werden s o l l , auf der d i e Grünabfälle der 
Gemeinde Oe l i x d o r f und auch "wilde" Ablagerungen entsorgt werden, hängt von 
der k r e i s w e i t e n e i n h e i t l i c h e n Entsorgung kompostierbarer Abfälle ab, dazu i s t 
noch keine abschließende Lösung vorhanden. 







LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme: Rantzauwiesen südlich des O e l i x d o r f e r Grabens 
(Schachblumenwiese) 

M 1 4 

Die Rantzauwiesen l i e g e n im Entwicklungsbereich I I I "Tal der Rantzau" 
Nur e i n k l e i n e r T e i l der Rantzauwiesen gehört jedoch zum Gemeindegebiet von 
Oeli x d o r f 
(M 14 und M 11): Die Rantzau b i l d e t an ihrem Westufer d i e Gemeindegrenze. 
I n der B i o t o p k a r t i e r u n g des Landesamts für Naturschutz i s t dieser Bereich der 
Rantzau-Niederung unter der Nummer 2023/35 1981 k a r t i e r t worden. 
( L i t e r a t u r : JANSEN, W.: Die Schachblume im Kreis Steinburg i n : Steinburger 
Jahrbuch) 

Der Kreis Steinburg hat e i n Entwicklungskonzept zur Förderung des 
Schachblumenvorkommens südlich Winseldorf auf den Wiesen entlang der Großen 
Au e r s t e l l l t . 

Die Rantzau-Niederung (M i l und 14) w i r d a l s Grünland auf feuchtem, 
nährstoffreichem p e r i o d i s c h überschwemmtem, grundwassernahem Flußmarschboden 
auf ehemaligem Moor (Geestrandlage) beschrieben. Hauptvorkommen der 
gefährdeten Schachblume im Randbereich des Deiches. Die Fläche w i r d a l s s t a r k 
z e r t r e t e n beschrieben. 

Dominate Arten: Alopecurus p r a t e n s i s , Alopecurus g e n i c u l a t u s , Poa t r i v i a l i s 
Sonstige Arten: Rumex acetosa, Ranunculus repens, Cardamine p r a t e n s i s , Caltha 
p a l u s t r i s , T r i f o l i u m repens, Comarum p a l u s t r e 
Seltene Arten: F r i t i l l a r i a meleagris. 

Die Rantzauwiesen si n d i n der B i o t o p k a r t i e r u n g des Landesamtes a l s NSG-
Vorschlag ausgewiesen. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Hiernach s o l l d i e Grünlandbewirtschaftung auf di e Lebensansprüche der 
Schachblume ausgerichtet werden (Entwicklungskonzept ULB). En t w i c k l u n g s z i e l 
i s t der Biotoptyp'Sumpfdotterblumenwiese" 
Zur S i c h e r s t e l l u n g dieses Z i e l s wurden d i e Flächen südlich des O e l i x d o r f e r 
Grabens vom Kreis gekauft. 



Pflege: 
"Nutzung der Fläche a l s Dauergrünland mit eingeschränkter Bodenbearbeitung 
ohne Nachbesserung der Grasnarbe 

Erhaltung der Fläche a l s Feuchtgrünland ohne zusätzliche 
Entwässerungsmaßnahmen 

Kein Schleppen i n der Z e i t vom 5. März b i s 20. Juni 

Nutzung des Grünlands zur Heuwerbung ggf. m it extensiver Nachweide: 
Mahd frühestens ab dem 21. Juni m it anschließender Heubereitung (um d i e 
Schachblumensamen zum Trocknen und Ausrieseln zu b r i n g e n ) ; 

anschließende Nachweide mit max. 1,5 Tieren j e Hektar b i s Ende Oktober 

es dürfen l e d i g l i c h Rinder aufgetrieben werden 

Kein Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln." 

R e c h t l i c h e r Schutz: Vorschlag des LN auf Ausweisung eines Naturschutzgebiets 
i s t im P r i n z i p r i c h t i g , jedoch s o l l t e e i n großräumiger zusammenhängender T e i l 
des Rantzautals über d i e Gemeindegrenze von Oelixdorf hinaus a l s NSG im Kern 
mit randlichem LSG im P u f f e r b e r e i c h einen w i r k l i c h e n Schutz s i c h e r s t e l l e n . 



Vorn Kreis Steinburg i s t das Haarmoor unter der Nummer 2023/3 a l s Bruchwald 
mit Schutz des § 11 Landschaftspflegegesetz k a r t i e r t worden. 
Es handelt s i c h um einen recht nassen Bruchwald im Grünland gelegen. 
Dominate Arten: Alnus g l u t i n o s a , Phragmites a u s t r a l i s 
Sonstige Arten: Betula pubescens, G l y c e r i a maxima, Urica d i o i c a , Angelica 
s y l v e s t r i s , Cirsium olerceum, Calamagrostis canescens, Scirpus s y l c a t i c u s . 
Seltene Arten: I r i s pseudacorus. 

Als Maßnahmenvorschlag des Kreises w i r d d i e Schaffung eines extensiv 
genutzten Puffers aufgeführt. 

Es handelt s i c h um einen ehemaligen Niedermoorbereich am Rande des Störtals. 
Die K l i f f k a n t e läuft h i e r f l a c h e r auf d i e Rantzauniederung h i n aus. 
die Fläche i s t heute durch den Dammweg Winseldorf-Kollmoor von der Rantzau-
Niederung getrennt, ursprünglich bestand aber e i n Verbund. 
Durch die Fläche verläuft im Südteil e i n Graben mit Fließrichtung von Ost 
nach West; h i e r i s t das Aufkommen von S c h w e r t l i l i e n besonders umfangreich. 
Nördlich des Grabens befinden s i c h einzelne (durch Abtorfung entstandene ?) 
Senken, i n denen Shagnen vorkommen. I n den Randbereichen Molinea coerulea, 
Juncus effusus. 

Auf diese nördlich des Quergrabens gelegenen Teilfläche: Vorkommen von 
Grasfröschen. 
Bereichsweise t r e t e n Schwebfliegen und L i b e l l e n verstärkt auf. 

Im südlichsten T e i l des Harmoores, südlich des Quergrabens f i n d e t eine 
stärkere Vergrasung mit Molinea s t a t t . Hier kommen Weiden stärker auf, im 
südöstlichen Randbereich t r e t e n verstärkt Eichen hinzu. Dieser südliche 
Bereich enthält v i e l Totholz (abgestorbene Birken) 

Die a l t e n Schlitzdränungen tragen a k t i v zur Entwässerung des südlichen 
Harmoors b e i . 

Maßnahmen: 
Z i e l : Entwicklung der Fläche zu einem Birken-Weiden-Bruch. Sowie möglich 
Renaturierung des Niedermoores. 

Rückhaltung des auf d i e Fläche a u f t r e f f e n d e n Wassers unter Schließung der 
Entwässerungsgräben. 

Die w e s t l i c h und südlich angrenzenden Grünlandflächen s o l l t e n ergänzend zu 
den Renaturierungsmaßnahmen als extensiv genutzte Pufferzone e n t w i c k e l t 
werden. 

Die Amphibien und Insektenfauna s o l l t e (z.B. im Rahmen einer Diplomarbeit) 
näher untersucht werden, um die Renaturierungsmaßnahmen s i n n v o l l im D e t a i l zu 
planen. 



Diese Fläche i s t i n der B i o t o p k a r t i e r u n g des Kreises Steinburg m it der Nummer 
2023/7 a l s mesophiler Birken-Eichen-Laubwald an der Naturraumgrenze k a r t i e r t . 
Die Krautschicht bedeckt 80 %, die Strauchschicht 40 %. 
Die Gehölzfläc^e i s t durch Sukzession entstanden und hat s i c h n i e d e r w a l d a r t i g 
e n t w i c k e l t ; Birken und Eichen haben etwa den gleichen A n t e i l . Im östlichen 
Bereich w i r d d i e Fläche o f f e n e r ; im windberuhigten Bereich vor der 
Abbruchkante: Schmetterlinge und L i b e l l e n . Nach Süden schließt s i c h eine 
a r t e n r e i c h e und nährstoffreiche Wiese an, d i e an warmen Sonnentagen gern von 
Schmetterlingen aufgesucht w i r d . 
Nach Westen h i n schließt si c h über einen beweideten Graben eine nasse 
I n t e n s i v beweidete Grünlandfläche an. 

Maßnahmen: 
Z i e l : V i e l g e s t a l t i g e n feucht - trockenen Lebensraum an der Grenze zum 
O e l i x d o r f e r Graben er h a l t e n und bereichsweise d i e Lebensbedingungen für Tiere 
und Pflanzen verbessern. 

Die südlich am O e l i x d o r f e r Graben gelegene a r t e n r e i c h e Wiese auf 
Niedermoorboden s o l l t e einmal jährlich spät oder zweijährig unter Abfuhr des 
Mähgutes gemäht werden. 

Eine d i c h t e Verbuschung an der Abbruchkante s o l l t e vermieden werden, so daß 
dieser warme, windberuhigte Bereich für Insekten e r h a l t e n b l e i b t . 

Die w e s t l i c h anschließende nasse Grünlandfläche s o l l t e i n d i e Betrachtungen 
einbezogen werden. Sie s o l l t e so extensiv b e w i r t s c h a f t e t werden, wie d i e 
vorgelagerte Wiese. 

Diese abgeschiedene Fläche d i e n t dem Wild a l s Rückzugsraum. 



I n m i t t e n einer i n t e n s i v genutzten Rinderweide b e f i n d e t s i c h auf einer 
schmalen P a r z e l l e e i n Erlenbestand. 
Durch d i e für d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung durchgeführte Entwässerung 
bedingt i s t der Wass >rstand für einen Bruchwald zu n i e d r i g . 

Maßnahmen: 
Z i e l : Anhebung des Wasserstandes mit weitgehend konstantem Wasserstand. 
Erweiterung des Erlenbestandes auf benachbarte Koppelstücke. 



An der K l i f f k a n t e im Übergangsbereich zwischen Geest und Störniederung wurde 
und w i r d im bäuerlichen Abbau Sand abgegraben. Dadurch i s t eine offene nach 
Süden exponierte Sandabbruchkante entständen, d i e i n den schon länger n i c h t 
mehr berührten Bereichen p a r t i e l l m i t Trockenvegetation bedeckt i s t . 

Auch d i e Abbruchkante u n t e r l i e g t der Beweidung. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Erhaltung der Abbruchkante unter Zulassen der Sukzession. 
Kein w e i t e r e r Abbau der geologisch geomorphologisch bedeutsamen K l i f f k a n t e . 
Damit d i e Abbruchkante n i c h t w e i t e r z e r t r e t e n w i r d , s o l l t e der Bereich n i c h t 
w e i t e r beweidet und ausgezäunt werden. 



Diese Fläche i s t unter der Nummer 2023/15 vom Kreis Steinburg a l s 
Feuchtgrünland, Q u e l l f l u r k a r t i e r t worden. 

Die K r e i s k a r t i e r u n g beschreibt s i e a l s q u e l l i g e s Grünland am Hang 
(Naturraumgrenze). Bisher e i n h e i t l i c h e s Artenspektrum da i n t e n s i v e 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung. 
Als Planungshinweis w i r d gegeben: L a n g f r i s t i g den gesamten Hang sichern. 
Gesamter Hangbereich aus der Nutzung nehmen und a u f f o r s t e n - e x t e n s i v i e r e n . 

Die d i e Fläche nördlich begrenzende K l i f f k a n t e weist h i e r -soweit n i c h t m i t 
Brombeeren verbuscht - p a r t i e l l trockenheitsverträgliche Vegetation auf. 
Die Grünlandfläche l i e g t s e i t ca. 1990 brach. Zuvor war jedoch der w e s t l i c h 
d i e Fläche begrenzende Entwässerungsgraben neu ausgehoben worden, so daß 
kräftig Wasser von der Fläche gezogen w i r d . Die Wirkung der Hangquelle i s t 
jedoch so s t a r k , daß s i c h Erlenjungwuchs e i n g e s t e l l t hat. 
Die Fläche i s t von der Vegetation her j e nach Feuchtegrad u n t e r s c h i e d l i c h : 
U r t i c a d i o i c a , Carex s p e c , Juncus effusus. Seltene Arten: I r i s pseudacorus, 
Dactylus m a j a l i s . 
Die Fläche b e f i n d e t s i c h h i n s i c h t l i c h i h r e s r e c h t l i c h e n Status im 
Grenzbereich zwischen § 8 (3) und § 11 Landschaftspflegegesetz, da d i e 
vorangegangene l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung den Charakter der Fläche noch 
s t a r k prägt. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Abweichend von den Vorschlägen des Kreises Steinburg, s o l l t e d i e Fläche 
auf keinen F a l l a u f g e f o r s t e t werden. Vielmehr i s t d i e Stützung der 
vorhandenen Vegetation der a r t e n r e i c h e n Feuchtwiesen das Z i e l . 
Eine Verbuschung - auch m i t Erlen - s o l l t e durch Mahd v e r h i n d e r t werden. 
Dazu s o l l d i e Fläche einmal jährlich spät oder besser a l l e zwei Jahre unter 
Abfuhr des Mähgutes gemäht werden. 
Diese Maßnahme kann von der Landschaftspflege Kremper Heide durchgeführt 
werden. 



Diese Fläche wurde i n der B i o t o p k a r t i e r u n g des Kreises Steinburg unter der 
Nummer 2023/16 a l s mesophiler Laubwald k a r t i e r t . 
Es handelt s i c h um einen f r i s c h e n Laubmischwald an der Naturraumgrenze. Eine 
d i c h t e Streuscnicht bedingt, daß eine Krautschicht kaum ausgeprägt i s t . Die 
Strauchschicht bedeckt ca. 10 %. Im Süden l i e g t e i n ungenutzter 
Grünlandstreifen. 

Dominate Arten: Alnus g l u t i n o s a 
Sonstige A r t e n ; Sorbus aucuparia, Fagus s y l v a t i c a , C oryllus avellana. 

Teilweise i s t der vorhandene Eichenbestand f a s t ohne Unterwuchs, t e i l w e i s e 
mit A d l e r f a r n . I n der Strauchschicht dominieren Hasel und Vogelbeere. 
Ein T e i l der Fläche i s t F i c h t e n f o r s t . 
Übergänge zu Feuchtwiesenvegetation am Westrand (§8 ( 3 ) ) , da d i r e k t 
anschließend w e s t l i c h e i n beweideter Quellsumpf l i e g t . 

Maßnahmen: 
Z i e l : Stützung der sukzessiven Vegetationsentwicklung. Schutz der 
Feuchtzonen. Schutz des Quellbereichs vor i n t e n s i v e r Beweidung durch Ponies. 

Die standortfremden Fichten s o l l t e n e n t f e r n t werden. Totholz kann 
li e g e n b l e i b e n . Eine Beweidung des Waldrandes m i t Ponies schädigt den 
Quellbereich. 
Der anschließende Feuchtwiesenbereich s o l l t e durch extensive Nutzung 
offengehalten werden. 
Zur Abschirmung gegen d i e i n t e n s i v genutzten Ackerflächen mit i h r e r 
V e r d r i f t u n g von Agrochemikalien s o l l t e der, s e i t der Ponybeweidung,Stück für 
Stück e n t f e r n t e Knick an der Geländekante wieder aufgepflanzt werden. 



LANDSCHAFTSPLAN OELIXDORF 

Maßnahme: Horstbachtal M21 

Das Horstbachtal g l i e d e r t s i c h i n d r e i T e i l b e r e i c h e : das nördliche Tal, das 
als w i c h t i g e Grünzone Oelixdorf durchzieht, das südliche Tal, das im D o r f b i l d 
n i c h t i n Erscheinung t r i t t und das Tal unterhalb des Sportplatzes (M:21.1, 
21.2, 21.3). Nördliches und südliches (21.1, 21.2) Teilgewässer fließen i n 
Höhe des a l t e n Feuerwehrgerätehauses zusammen, um am Klärwerk d i e Stör zu 
münden (21.3) . 

Die B i o t o p k a r t i e r u n g des Kreises Steinburg beschreibt unter der Nummer 2023/1 
einen Bruchwaldrest mit Quellbereich im Hostbachtal an der Einmündung beim 
Klärwerk. 
Dominante Arten: Alnus g l u t i n o s a , U r t i c a d i o i c a 
Sonstige Arten: Ranunculus flammula, Chrysoplenium a l t e r n i f o l i u m , Scirpus 
s y l v a t i c a . 
Empfohlene Maßnahmen: Naturnahe Entwicklung für das gesamte K l i f f ; Verbund 
schaffen. 
I n Höhe des Klärwerkes wurde e r s t vor wenigen Jahren eine Koppelzufahrt vom 
Klärwerk aus zu der östlich des Horstbaehtals liegenden Ackerfläche 
geschaffen, d i e den d o r t i g e n Quellbereich nördlich schneidet. Die Zuwegung im 
Bereich der Quelle i s t ganzjährig nass. Durch d i e schweren 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Fahrzeuge i s t der Weg t i e f zerfahren. Eine Zuwegung an 
dieser S t e l l e i s t aus landschaftsökologischer Sicht a l l e s andere a l s 
optimal, eine Verlegung s o l l t e geprüft werden. 
Diese Quelle d i e n t e früher im f r e i e n F a l l der Wasserversorung Kollmoors. 

Maßnahmen und Entwicklungsziele für di e einzelnen Bereiche des nördlichen 
Horstbaehtals siehe folgende Karten: 



LANDSCHAFTSP LAN OELIXDORF 

Maßnahme: Nördliches Horstbachtal ( T e i l b e r e i c h ) 

Die Maßnahme 21.1. i s t eine Teilmaßnahme im Schwerpunktbereich Horstbachtal. 

Der Entwicklungsbereich 21.1. umfaßt den nördlichen Horstbach von der Quelle im 
Bornbusch (Gemeinde Breitenburg!) b i s zur Verrohrung h i n t e r dem ehemligen 
Feuerwehrgerätehaus. 

Die Quelle im Bornbusch i s t durch § 8 (3) Landschaftspflegegesetz als sonstiges 
Feuchtgebiet geschützt. 

Unterhalb liegende Flächen u n t e r l i e g e n bereichsweise e b e n f a l l s 
dem Schutz des § 8 (3). Naturnähe (Bornbusch) t r a d i t i o n e l l e , s t r u k t u r r e i c h e 
Nutzungen im Dorfkern von Oe l i x d o r f r e c h t f e r t i g e n aus l a n d s c h a f t s p f l g e r i s c h e r Sicht 
eine Unterschutzstellung dieses T e i l s des Horstbaehtals a l s 
Landschaftsschutzgebiet. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Offenhaltung des Horstbachtales, keine Bebauung, Öffnen vorhandene 
Bachverrohrungen, Extensivierung der Talnutzungen entsprechend den Zie l e n und 
Grundsätzen von Naturschutz und Landschaftspflege ( §§ 1 und 2 
Landschaftspflegegesetz). 
Fremdwassereinleitungen s o l l t e n n i c h t mehr e r f o l g e n . 

Das Horstbachtal s o l l a l s Landschaftselement im D o r f b i l d von Oelixdorf s i c h t b a r 
bl e i b e n , bzw. s o l l e n Sichtbeziehungen hervorgehoben werden (§§ 1 und 2 
Landschaftspflegegesetz g e l t e n auch für den besiedelten Bereich). 

Maßnahmen für den Bereich 21.1. sind: 
Hervorheben des Horstbaehtals durch Sichtbarmachen des Tals (Fußwegverbindung) 
durch d i e Dorferneuerung. 
Ergänzung der vorhandenen Landschaftselemente durch einen Teich im Talrandbereich 
(Dorferneuerung). 

Ersatz vorhandener Fichten unter Stützung des vorhandenen Erlenbestandes. 

(Teilweise) Wiederherstellung der h i s t o r i s c h e n F i s c h t e i c h e an der a l t e n Försterei. 
Extensivere Nutzung i n t e n s i v genutzter Fischteiche. 
Ergänzung der Fischteiche z.B. durch Kopfweiden, Er l e n , Weiden. 
Zulassen von Saumvegetation. 

Entfernung vorhandener Überspannungen gegen den Graureiher 

Keine weitere Ablagerung von Gartenabfällen im Tal b e r e i c h . 

Extensivere Beweidung/Mahd der Looft'sehen Wiese (Woitarsky) . 
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Maßnahme: Holzwiese 

Die Holzwiese l i e g t am Unterlauf des Horstbachs, kurz vor seiner Einmündung 
i n d i e Stör. 

Der Horstbach hat, wenn er d i e Horstwiese e r r e i c h t , etwa 1,5 km Strecke von 
der Quelle aus h i n t e r s i c h . Rd. 500 m, also etwa e i n D r i t t e l der Strecke i s t 
der Horstbach v e r r o h r t . 

Eine Verrohrung bedeutet das Abtöten j e g l i c h e n Lebens. Ohne L i c h t g i b t es 
kein Leben. Gewässerstrecken unterhalb von Verrohrungen sind daher sowohl i n 
i h r e r F l o r a a l s auch Fauna artenarm, w e i l es eine Gewässerstrecke e r f o r d e r t , 
durch Besiedlung vom Rand her das Ar t e n i n v e n t a r zu erhöhen. 

E r r e i c h t der Horstbach d i e Horstwiese, so l i e g t d i e l e t z t e Verrohrungsstrecke 
ca. 3 00 m oberhalb. 
I n diesen 3 00 m durchfließt der Horstbach naturnahen Wald; h i e r hat er einen 
Erlensaum. Das b e r e i t s durch Oberflächen entwässerug und Rückstände der 
Fischeteiche angereicherte Wasser w i r d h i e r durch Quellwasser a u f g e f r i s c h t . 

D i r e k t oberhalb der Horstwiese durchfließt der Horstbach ehemalige b e r e i t s 
v e r f a l l e n e Fischteiche. Hier beginnt d i e Natur jedoch wieder d i e Oberhand zu 
gewinnen: Erlenbruchbestand, Flächen mit Sumpfdotterblumen, S c h w e r t l i l i e n 
prägen diesen Bereich. 

Die Holzwiese wurde b i s ca. 1987 i n t e n s i v a l s Grünland genutzt. 
Seither i s t s i e n i c h t mehr w i r t s c h a f t l i c h genutzt worden. 

I n den ersten Jahren hat d i e Gemeinde Oe l i x d o r f etwa e i n Mal jährlich die 
Wiese gemäht und dabei das Mähgut auf der Wiese l i e g e n lassen. 

Nachdem zunächst d i e Betreuung durch einen Naturschutzverband i n d i e Wege 
g e l e i t e t wurde, kam eine Betreuung dann doch n i c h t zustande, so daß die Wiese 
zwischendurch e i n Jahr n i c h t gemäht wurde. 
Sei t 1992 w i r d d i e Wiese jährlich einmal spät im Jahr durch d i e 
Landschaftspflege Kremper Heide gemäht; das Mähgut w i r d von der Fläche 
e n t f e r n t . 

Während d i e ersten Jahre des n i c h t mehr Wirtschaftens zunächst noch der 
Grünlandcharakter das B i l d der Wiese bestimmte, e n t w i c k e l t s i e s i c h nun zu 
einer artenreicheren Feuchtgrün
landwiese (s. Bestandsplan). 
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21.2 

Maßnahmen: 
Z i e l : Offenhalten der Wiese. 
Da s i e von Wald umgrenzt i s t , i s t das Zulassen eines Erlen-Weiden Gebüschs 
zunächst n i c h t das Z i e l , w e i l s i c h das vorhandene Mosaik verschiedener 
Flächen auf das Landschaftselement "Wald" reduzieren würde. 

A l t e r n a t i v möglich i s t sehr wohl eine Entwicklung zum Erlen-Weiden-Gehölz. 
Auch dies i s t e i n s i n n v o l l e s Z i e l , das jedoch, solange d i e Pflege der offenen 
Wiese mit v e r t r e t b a r e n M i t t e l n möglich i s t , zurückgestellt werden s o l l t e . 

Die einmal jährliche b i s einmal a l l e zwei Jahre erfolgende Mahd - spät im 
Jahr -, unter Abfuhr des Mähguts, hält d i e Wiese o f f e n und stützt d i e 
Entwicklung zu einer a r t e n r e i c h e r e n Feuchtwiese. 

Auch d i e a l t e r n i e r e n d e Pflege einmal jährlich / a l l e zwei Jahre i s t m i t dem 
P f l e g e z i e l vereinbar. 

S o l l t e d i e Pflege durch d i e Landschaftspflege Kremper Heide n i c h t mehr 
möglich sein ( s i e f i n a n z i e r t s i c h aus Ar b e i t s - b e s c h a f f u n g s m i t t e l n ) , müßte e i n 
anderer Pflegträger r e c h t z e i t i g gesucht werden, so daß der Pflegerythmus 
eingehalten werden kann. 

Die angrenzenden B i o t o p s t r u k t u r e n ( t l w . naturnaher Wald) r e c h t f e r t i g e n einen 
i n t e n s i v e r e n B l i c k auf d i e Fauna der Wiese. 
Mit w e i t e r werdender Entfernung des Zustandes weg vom Wirtschaftsgrünland, 
kann mit Amphibienbesiedlung gerechnet werden. 
L i b e l l e n t r i f f t man auf sonnenbeschienenen offenen Flächen heute zeitweise 
an. 
Folgeuntersuchungen der Fauna können dazu führen, daß das Pflegekonzept 
optimal auf d i e zu stützenden Arten e i n g e s t e l l t werden kann. M i t dem weiteren 
Fortgang der Biotopentwicklung s o l l t e i n den nächsten Jahren eine 
Untersuchung der Fauna ins Auge gefaßt werden. 



Das südliche Horstbachtal i s t e i n durchgehender Gewässerzug, der seine Quelle 
im Wald Katzenkuhle außerhalb des Gemeindegebietes von Oe l i x d o r f hat. 

Der Gewässerverlauf i s t t e i l s o f f e n , t e i l s v e r r o h r t . 
Die Talflächen werden durchgängig i n t e n s i v a l s Grünland genutzt. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Öffnen des gesamten Gewässerlaufes, extensivere l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Nutzung der Grünlandflächen. Keine Durchweidung der nassen Senken mit Pferden 
(Zerstörung des Bodens durch scharfe Hufe). 
Offenhalten des Talraumes. 



Der Teich s e l b s t l i e g t auf einem die Natur schonenen b e w i r t s c h a f t e t e n 
Gartengrundstück und w i r d s e i t 30 Jahren s i c h s e l b s t überlassen. Er wir d nach 
Osten durch einen Knick von der anschließenden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
Nutzfläche getrennt. 
Der Knick s o l l t e als w e r t v o l l e Ergänzung im Biotopgefüge g e p f l e g t werden, 
h i e r s o l l t e n die florenverfälschenden Herkulesstauden e n t f e r n t werden, da s i e 
nach wenigen Jahren d i e gut ausgebildete T e i c h r a n d f l o r a überwuchern werden. 
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Maßnahme : Teich w e s t l i c h der ehemaligen Z i e g e l e i 
2 1 i 3 n 2 

Dieser Teich i s t unter der Nummer 2023/19 vom Kreis Steinburg k a r t i e r t 
worden. Es handelt s i c h um einen ehemals i n t e n s i v a l s F i s c h t e i c h genutzten 
Quellaufstau. 
Schwimmblattvegetation: Potamogeton s p e c , S a g i t t a r i a s a g i t t i f o l i a , im 
Röhrichtgürtel: Phragmites a u s t r a l i s , Calamagrostis canescens. Der Gehölzsaum 
w i r d durch Alnus g l u t i n o s a bestimmt. Im Quellbereich: I r i s pseudacorus. 

Östlich anschließend geht der Teichrand i n einen entwässerten Erlenbruch 
über. 
Der Teich i s t ordnungsgemäß e i n g e f r i e d i g t , um eine Beweidung durch Rinder zu 
verhindern. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Erhaltung des Teiches, Ausschluß der Beweidung. 
Ergänzung des Teiches durch einen wiedervernäßten Erlenbruch (Rückhalten des 
Wassers). Wiederherstellen des Quellbereiches. 



Der Teich wurde vom Kreis Steinburg unter der Nummer 2023/20 k a r t i e r t . 
Es handelt s i c h um ein Kleingewässer i n u n m i t t e l b a r e r Bebauungsnähe. Er i s t 
umgeben von Grünland. 
Das Teichufer i s t am Nordrand verfremdend verbaut. 
Der Teich w i r d zur Anfütterung von Enten benutzt. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Unter Einbindung des Teiches i n die Gesamtmaßnahme Südliches 
Horstbachtal s o l l t e d i e verfremdende Verbauung e n t f e r n t werden und die 
Teichränder naturnaher g e s t a l t e t werden. Die umgebende Nutzung s o l l t e 
ergänzend e x t e n s i v i e r t werden. 



Der Teich i s t nach einer Abgrabung entstanden. Er l i e g t i n m i t t e n einer 
Pferdeweide und w i r d als Pferdetränke genutzt. 
Die Teichufer s i n d sehr s t e i l . 
Der Teich i s t i n d r e i Richtungen i n das Knicknetz eingebunden. 
Über das Knicknetz verbunden i s t er mit dem nur hundert Meter w e s t l i c h 
liegenden Waldbereich Katzenkuhle. 
Er l i e g t i n m i t t e n von Grünlandflächen, die m i t Pferden beweidet werden. 
Ein zweiter k l e i n e r e r Teich, i n einer Senke, auf der gleichen Koppel we i t e r 
w e s t l i c h i s t durch Weidengebüsch c h a r a k t e r i s i e r t . 

Maßnahmen: 
Z i e l : Zulassen von mehr Naturnähe. 
Die Ufer s o l l t e n nach Süden und Westen abgeflacht werden. Eine naturnahe 
Ufervegetation s o l l t e wenigstens bereichsweise zugelassen werden. 
Da die Pferde mit i h r e n Hufen e i n Ufer z e r t r e t e n , s o l l t e der Zugang a l s 
Tränke kleinräumig an einer flachen U f e r s t e l l e e r f o l g e n . 
Nach Süden und Osten i s t der Teich optimal m i t dem d i r e k t anschließenden 
Knicknetz verbunden, nach Norden und Westen wäre eine Pufferzone 
wünschenswert (Auszäunung und Bepflanzung mit Weiden/Erlen sowie 
dornenreichen Sträuchern. 

i 



Das Landesamt für Naturschutz hat den Waldbereich Eichkoppel a l s mesophilen 
Laubwald k a r t i e r t (Nr. 2023/31). Er i s t a l s Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen und ty p i s c h für den Naturraum. Der Wald Eichkoppel i s t von 
Straßen und einem Sportplatz eingegrenzt. 
Nach Nordwesten, zwischen S p o r t p l a t z und Wald i s t eine ehemalige Abgrabung 
verfüllt worden und anschließend mit Pappeln aufgepflanzt worden. 
Der Wald Eichkoppel i s t , wie der Name sagt, früher s i c h e r l i c h m it Eichen 
bestanden gewesen. Der Flurnahme "Gehege Eichkoppel" läßt auf die frühere 
Nutzung schließen, der Nordöstliche Bereich hat den Flurnahmen "Ahmlingsche 
Holzung", war also auch früher schon a l s Wald genutzt. Heute dominieren 
Buchen (Fagus s y l v a t i c a ) den Bestand. Andere dominate Arten: Aegopodium 
podagraria, Circaea l u t e t i a n a . 
Sonstige Arten: Geranium robertianum, Mycelis muralis, Milium effusum, Oxalis 
acetosa, U r t i c a d i o i c a , Stachys s y l v a t i c a , Violoa s p e c , Polygonatum 
m u l t i f l o r u m , Lamium galeobdolon, Dryopteris f i l i x - m a s , Sambucus n i g r a , Acer 
pseudoplatanus. 
Seltene Arten: Daphne mezereum. 

Der Wald Eichkoppel i s t e i n m u l l r e i c h e r Buchen-Hallenwald auf Eichen-
Hainbuchen Standort m i t st e l l e n w e i s e d i c h t e r Krautvegetation, i n den 
Randbereichn kaum Strauchschicht. Strauchschicht: 5 %, 40 % 
Krautschicht: 80 - 100 %. 
Durchmesser der Buchen ca. 40 - 50 cam, auch stärkere Exemplare und 
Jungwuchsbereiche. 

Im Wald b e f i n d e t sich eine Fischteichanlage, d i e jährlich abgelassen wi r d . 

Maßnahmen: 

Z i e l : Stützung der Entwicklung zu einem naturnahen, geschichteten 
Waldbestandes mit Buche und Eiche a l s Leitbaumarten. Vorhandene 
Nadelholzstücke s o l l e n w e i t e r e l e m i n i e r t und standortgerecht a u f g e f o r s t e t 
werden. 

Wünschenswert i s t der E r h a l t vorhandener Altbäume. 
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I n Zusammenhang m i t dem Wald Katzenkuhle und Gehege Über-Stör, d i e außerhalb 
der Gemeindegrenzen O e l i x d o r f s l i e g e r s t e l l t e n die Waldflächen einen für 
Schleswig-Holstein r e l a t i v großen verbundenen Laubwald dar. 
Für d i e Avifauna s t e l l t der S i e d l u n g s k e i l Itzehoe-Oelixdorf, der diese 
südlichen Waldflächen von dem nördlich liegenden Lübschen Gehölz und dem 
Itzehoer Klosterwald t r e n n t , kein Hindernis dar, so daß - eingeschränkt auf 
diese T i e r a r t e n - e i n größerer Waldverbund v o r l i e g t . Für Säugetiere, 
Amphibien und Insekten i s t dieser wegen des Siedlungskeils natürlich n i c h t 
gegeben. 
Welchen S t e l l e n w e r t der Wald Eichkoppel i n diesem über O e l i x d o r f 
hinausreichenden Waldgefüge für di e Avifauna hat, kann im Rahmen des 
Landschaftsplans n i c h t f e s t g e s t e l l t werden und b l e i b t daher h i e r o f f e n . 

Die von i h r e r Gestaltung her gut i n den Wald i n t e g r i e r t e n Fischteiche s i n d 
e i n bereicherndes und ergänzendes Element. 
I h r e extensivere Nutzung und bereichsweise auch der Ve r z i c h t auf Nutzung sind 
wünschenswert. Dabei könnte d i e bereichsweise Zurückentwicklung zu Erlenbruch 
zugelassen werden. 

Im Bereich der Aufschüttung s o l l e d i e Pappelaufpflanzung durch einen 
standortgerechten Gehölzbestand mit anspruchslosen Sträuchern (vorzugsweise 
Dornensträuchern) unter Eichen e r s t e t z t werden. Die vorhandenen Pappeln 
werden ohnehin i n wenigen Jahren abgängig sein, so daß e i n Umbau e r f o l g e n 
kann. 



Der Graben verläuft aus einem Teich (aufgestaute Quelle?) südlich 
F r i e d r i c h s h o l z auf einer Länge von etwa 400 m als o f f e n e r Graben, s p e i s t dann 
einen Teich w e s t l i c h der Gebäude Charlottenhöhe und mündet dann (ste l l e n w e i s e 
v e r r o h r t ) über d i e Entwässerungsgräben i n d i e Stör. 

Bemerkenswert an diesem Graben i s t sein ausgeprägtes T a l ; es verläuft i n 
einem c i e f e n markanten Geländeeinschnitt (Geländesprung nach Westen r d . 15 m 
auf 25 m). Nach Osten i s t das Tal w e i t e r ausgezogen, h i e r w i r d der Talrand 
von einem Knick abgeschlossen. Das Tal i s t wegen der umgebenden Waldflächen, 
bzw. der Ackerflächen im Lan d s c h a f t s b i l d n i c h t s i c h t b a r . 

Die östliche Talkante wurde vor ein i g e n Jahren m i t jungen Fichten 
a u f g e p f l a n z t , d i e den Talzug noch n i c h t verdecken. 
Nach Westen schließt s i c h e i n Waldstück mit parzellenweise u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Bestockungen an. Vorherrscht e i n hoher A n t e i l Laubhölzer (Buchen, Eichen) 
u n t e r s c h i e d l i c h e n A l t e r s . Teilweise wächst unter dem Schirm a l t e r Eichen und 
Buchen d i e nächste Waldgeneration heran. 
Der Waldbereich, der d i r e k t den westlichen Talrand b i l d e t , i s t durch ältere 
Fichten und jüngere Buchen c h a r a k t e r i s i e r t . 

Maßnahmen: 
Z i e l : Offenhalten des Talraums, insbesondere der sonnen-beschienenen west
exponierten Talkante. 

Entfernung der standortfremden Fichten und Stützung des standortgerechten 
Laubwaldes mit altersentsprechender Höhenschichtung (Plenterwald). 

Wünschenswert wäre, wenigstens p a r t i e l l einen B l i c k i n den Talraum vom Weg 
Charlottenhöhe-Friedrichsholz aus zuzulassen (es b i e t e t s i c h das l e t z t e Stück 
Weg d i r e k t südlich vor F r i e d r i c h s h o l z dazu an, da h i e r der Weg r e l a t i v d i c h t 
am Talrand verläuft). 



Die Fischteiche der Bachschlucht Katzenkuhle / Weinberg wurden vom Landesamt 
für Naturschutz unter der Nummer 2023/32 k a r t i e r t . 
Sie l i e g e n im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet. 
Drei Teiche l i e g e n im Gemeindegebiet von O e l i x d o r f , nördlich l i e g t noch e i n 
Teich auf Breitenburger Gemeindegebiet. Die im Forst Katzenkuhle gelegene 
Quelle mit dem anschließenden t e i l w e i s e t i e f eingeschnittenen Tal, das vom 
Landschaftsbild her sehr r e i z v o l l e i s t , l i e g t g l e i c h f a l l s außerhalb des 
Gemeindegebiets. 
Die Fischteiche sind schon i n den h i s t o r i s c h e n Karten verzeichnet und gehen 
wenigstens auf das 18. Jahrhundert zurück. 
Dichte Bestände von P f e i l k r a u t , großer A n t e i l von Breitblättrigem Rohrkolben 
und etwas S c h i l f - i n u n t e r s c h i e d l i c h e r V e r t e i l u n g auf den Teichen -
c h a r a k t e r i s i e r t d i e Vegetation. Die t e i c h w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung i s t gering, 
die Teiche sind t e i l s von Buchenwald, t e i l s von Fichtenwald (westlich) 
umgeben. 
Die Teiche werden m i t dominanten Beständen von Teichgesellschaften und 
Röhricht beschrieben. 
Dominante Arten: S a g i t t a r i a s a g i t t i f o l i a , Typha l a t i f o l i a , Phragmites 
communis. 
Sonstige Arten: Glyceria maxima, Carex r i p a r i a , Scirpus l a c u s t r i s , 
Potamogeton natans, Lemna minor, Cirsium oleraceum, A c h i l l e a ptermica, Mentha 
aquatica, Alnus g l u t i n o s a , S a l i x s p e c , Betula pubescens, A.lisma plantago-
aquatica. 

Fauna: Seltene Arten: L i b e l l e n Aeschna grandis, Aeschna cyanea. 

Das Landesamt für Naturschutz empfiehlt, d i e Nutzung n i c h t zu i n t e n s i v i e r e n . 

Von Osten i n die Teiche fließend, l a g d i e Quelle am Weinberg, die früher 
Charlottenhöhe m i t Trinkwasser versorgte. I n f o l g e des Abbaus am Weinberg i s t 
die e i n s t gefaßte Quelle verschwunden. Der Talbereich, der die Quelle m i t den 
Fischteichen verband, war früher bereichsweise g l e i c h f a l l s zu Teichen 
aufgestaut, die heute im Gelände noch gut erkennbar, aber weitgehend 
t r o c k e n g e f a l l e n sind. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Erhaltung der Fischteiche unter extensiver oder ohne Nutzung. 
Die r a n d l i c h anschließenden Waldbereiche s o l l t e n - sofern n i c h t schon Bestand-

standortgerecht m it Buchen und Eichen und t l w . Eschen a l s Leitbaumarten 
a u f g e f o r s t e t werden. 
Dies b e t r i f f t auch die wiederbepflanzte Auffüllung der Abgrabung Weinberg, 
die a l s Sonderkultur mit Weihnachtsbäumen bestanden i s t . Hier i s t eine 
dauerhafter Bestand mit heimischen Laubgehölzen das Z i e l . 



Durch die Abgrabung am Weinberg i s t e in westexponierter sandiger Steilhang 
entstanden, der d i r e k t neben dem Weg vom Weinberg nach F r i e d r i c h h o l z l i e g t . 
Hier hat si c h eine Uferschwalbenkolonie angesiedelt. 
Geeignete Nistwände für die bedrohten Uferschwalben gehören zu den seltenen 
Lebensräumen Schleswig-Holsteins. 
Die Primärbiotope der Uferschwalben, sandige, s t e i l e Flußufer s i n d durch 
wasserbauliche Maßnahmen bedingt, kaum noch vorhanden. Die Uferschwalben 
weichen daher auf f r i s c h e Sekundärbiotope, wie s i e nach Sandabbauten 
entstehen, aus. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Erhaltung und Stützung des vorhandenen Uferschwalbenbestandes. 

Abstand der genehmigten Verfüllung von der Steilwand, Offenhalten der 
besonnten sandigen Steilwand. 
Uferschwalben brauchen den f r e i e n Anflug auf d i e Brutwand. 

Da die Abgrabung b e r e i t s b i s an den Weg heran e r f o l g t i s t , besteht n i c h t die 
Möglichkeit erodierende Steilwandbereiche von Z e i t zu Z e i t nachzuarbeiten, um 
sie a l s Lebensraum für Uferschwalben zu er h a l t e n . A l t e , vetetationsbedeckte 
Abbruchkanten sind n i c h t geeignet. 
Es muß daher i n Absprache m i t dem Landesamt für Naturschutz geprüft werden, 
inwieweit der Bestand der Uferschwalben durch geeignete Baumaßnahmen 
s t a b i l i s i e r t werden kann. 



Die Stör und i h r e Auenwiesen wurden vom Landesamt für Naturschutz unter 
der Nummer 2023/2 a l s Flußlauf mit Röhricht und t y p i s c h für den Naturraum 
k a r t i e r t . 

Die Stör i s t i n Höhe von Oelixdorf e i n mäandrierender Flußlauf mit d i c h t e n 
Schilfbeständen am Ufer und i n den Biegungen. Sie i s t dem Einfluß der Tide 
unterworden mit zutagetretenden Schlickbänken (darauf L i m i k o l e n ) . Die Stör 
i s t h i e r eingedeicht, das Störsperrwerk w i r d nur b e i Sturmf l u t geschlossen. 
Der Auenbereich i n Höhe von Oelixdorf i s t mit einer B r e i t e von r d . 1 km 
r e l a t i v schmal. C h a r a k t e r i s t i s c h sind Marschböden für diesen Bereich. Die 
Geländehöhen l i e g e n unter NN. 
Dominante Arten: Phragmites communis, Petasites albus, Calamagrostis 
pseudophragmites, Typha l a t i f o l i a . 
Sonstige Arten: Rumex hydrolapathum, Scirpus maritimus, F i l i p e n d u l a 
ulmaria, Epilobium hirsutum, Cirsium oleraceum, Convulvus arvensis, Rumex 
conglomeratus, Arrhenatherum e l a t i u s , Eupatorium cannabium, Polygonum 
hydropiper, S a l i x s p e c , I r i s pseudacorus. 

Fauna: Bläßhuhn; seltene Arten: Flußuferläufer, Eisvogel. 

Die Auwiesen dienen den Kollmoorer Störchen und den Graureihern ( E i c h t a l ) 
a l s Nahrungsbiotop. 

Die Störwiesen sin d sowohl f a u n i s t i s c h (artenarmes Intensivgrünland) a l s i n 
der Folge auch f a u n i s t i s c h artenarm. 
Typischerweise könnten h i e r Wat- und Wiesenvögel vorkommen; es i s t jedoch 
n i c h t einmal der für Schleswig-Holstein r e l a t i v häufige K i b i t z zu beobachten. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Entwicklung der j e t z t ausgedeichten Störwiesen durch (temporäre) 
Überschwemmung i n Bruchwald und extensiv genutzte Feuchtwiesen. 

Vergrößerung der n i c h t eingedeichten Bereiche. Dadurch: Wiederherstellung 
von Lebensräumen für s t a n d o r t s p e z i f i s c h e Pflanzen und Tiere (artenreiche 
Feuchtwiesen mit Wat- und Wiesenvögeln,Störchen, Reihern, I n s e k t e n . . . ) . 



Der Flußgreiskrautbestand b e i Amönenhöhe i s t das ei n z i g e Vorkommen dieser vom 
Aussterben bedrohten E l b u f e r s t r o m t a l p f l a n z e im Gebiet des Kreises 
Steinburg. Es hat h i e r seine Nordwest-Verbreitungsgrenze. 
Der Kreis Ste'nburg hat d i e Sicherung des Flußgreiskrautbestandes als 
geschützten Landschaftsbestandteil nach § 20 Landschaftspflegegesetz 
e i n g e l e i t e t , dies w i r d von der Gemeinde O e l i x d o r f , d i e Be s i t z e r einer 
Teilfläche i s t , befürwortet. 

Das Flußgreiskraut (Senecio f l u v i a t i l i s ) f i n d e t s i c h i n staudenreichen 
samumgesellschaften an Ufern von Flüssen oder Altwassern, im Weidengebüsch, 
auf nassen, zeitweise überfluteten, nährstoff- und basenreichen, humosen, 
sandig-kiesigen oder r e i n e n Tonböden. Es i s t e i n Wurzelkriechpionier, 
Schwemmland-Festiger. Die Bestäubung e r f o l g t über Insekten, d i e Verbreitung 
über den Wind und über Wasservögel. 

Maßnahmen: 
Z i e l : Erhaltung des Flußgreiskrautbestandes 

Neben den durch d i e Verordnung i n § 3 verbotenen Tatbeständen, d i e eine 
Beseitigung des Bestandes b e t r e f f e n , s o l l t e eine Beschattung des 
lichtbedürftigen Bestandes v e r h i n d e r t werden ( e v t l . aufkommender 
Gehölzbewuchs i s t zu e n t f e r n e n ) . 





DORFERNEUERUNG OELIXDORF 

Maßnahme: Begrünung des Dorfes 
A n t r a g s t e l l e r : Gemeinde O e l i x d o r f 0 g 

Beschreibung: Z i e l : 
Begrünung m i t heimischen Gehölzen: Neupflanzung 
o r t s t y p i s c h e r , heimischer Laubbäume und Hecken. 

- Pflanzung o r t s t y p i s c h e r Obstbäume. 
- dadurch Schaffung von Lebensraum für heimische 

T i e r e . 
- Erkennen der Jahreszeiten. 
- Betonung/Schaffung von räumlicher 

Identität/Charakteristik durch Bäume. 
- Verbesserung des Ortsklimas durch Bäume. 
- Erhaltung, Pflege und Entwicklung der i n 

Oeli x d o r f vorhandenen w e r t v o l l e n h i s t o r i s c h e n 
Gärten- und Grünelemente, wie z.b. der 
denkmalwürdige Kaffeegarten der Gaststätte 
"Linde"; d i e o r t s t y p i s c h e n laubenartigen 
Sitzplätze a l t e r Bauerngärten; der charakter
i s t i s c h e n , das D o r f b i l d prägenden a l t e n Bäume, 
Obstbäume und Hecken. 
- jedoch: Offenhaltung der für O e l i x d o r f 

c h a r a k t e r i s t i s c h e n - durch d i e Topographie 
vorgegebenen - weiten Blickbeziehungen i n 
die umgebende Landschaft. 

Vorgesehen i s t d i e Pflanzung von 
- 20 Stck. k l e i n e n Bäumen 
- 25 Stck. mittelgroßen Bäumen 
- 35 Stck. großen Bäumen 
- r d . 200 Stck. Sträuchern 
- r d . 450 m Hecke 
- r d . 100 m Knick im Dorf 
- und Neupflanzung i n h i s t o r i s c h e r Gartenanlage 

Die Gesamtkosten belaufen s i c h 
auf r d . DM 61.000,00 



Kosten für Umgestaltungsschwerpunkte z.B. an Stras-
senkreuzungen/ -einmündungen werden b e i diesen veran
s c h l a g t , da s i e i n z e i t l i c h e m Zusammenhang m i t der 
Gesamtgestaltung d i e s e r Bereiche zu sehen sind. 
Die e r f o r d e r l i c h e n Neupflanzungen i n den w i c h t i g e n 
Bereichen des Heims für Asylsuchende und dem A l t e n -
und Pflegeheim s i n d n i c h t i n den aufgeführten Kosten 
e n t h a l t e n , da h i e r z u Gesamtplanungen e r f o r d e r l i c h 
s i n d . Diese Massnahmen sind m i t der Dorferneuerung 
p l a n e r i s c h n i c h t abgedeckt; es handelt s i c h um 
zusätzliche, "Empfohlene Massnahmen". 

Zusätzlich zu den im Dorf anzulegenden Knicks m i t 
105 m Länge können zur Anbindung des Dorfes an d i e 
Landschaft noch w e i t e r e r d . 800 m Knick angelegt 
werden. Diese Neuanlage von Knicks können im Rahmen 
der Bi o t o p g e s t a l t u n g aus Landesmitteln bezuschußt 
werden. 
Die Kosten hierfür belaufen s i c h auf DM 39.000,-. 

Bemerkungen: 
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DURCH DIE DORfERNEUERUNG: PH AN/UNG VON SIRAU 
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NEUBAUBEREICH SURGEN 

UHEASSUHG DES NlUBfREICHES NAM NORDEN DURCH 

GRUN. DARFI Ol I INHAL IUNG Dt S HUHN RUCKES IN 
DIE LANOSCHAEI. [ NIE ANG DER SIRAHEN ni lUSElI IG 
IN Olf STRAOE WlflKENOES GROflGRUN. 

AN DEN HAUSERN: 

VERSCHÖNERUNG DER HAUSER DURCH VFRIIKAIES GRUN. 
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WOHNGEBIET BORNSTUCKEN 

ERSAIZ DER N1CH1 HUHISLIUN NADIlHOl/tR DURCH 

HEIHISCHE lAUBGEHOLZE. DURCH BAIIMF UND 

STRAUCHER ERGÄNZUNG OER VORHANDENEN 

BEPELAN/UNG. 

BASTENER WEG 

IH GESAHIEH BASTENER WEG ERSII/EN OER NADEIGE 

HÖl/E DURCH HEIMISCHES GROilGRUN, ERGÄNZUNG OER 

HECKEN. 

9 
B A U G E B I E T N Ö T H E N / K A T T E N K U H L 

SIEHENWI ISI ERGÄNZUNG DES VURlIANÜENIN GRUNBE 

SIANDES. (RSA1Z OER NICHIHUHISCUIN NAOHGC-

HOLZE DURIII HE IHISCHE LAUBGEHOLZC. 
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Ö F F E N T L I C H E G R Ü N F L Ä C H E 
T E N K U H L / O E L I X D O R F E R 
S T R A S S E 

KAT-

E I N M Ü N D U N G S B E R E I C H DER S T R A ß E AM 
WALD/ H O R S T S T R A ß E / O E L I X D O R F E R STR 

AUF DER EIKE "AM WAIO' "IHUMKIRIIB SIRAßl 

PIIAN/UN'i VON IN Ol l SIRAflt HIN! 1NWI WM NU! N 
BAUMEN. RASE NF LAC lit VOR DER SPARKASSE : HEDGE 

SIALlUNG HlT HAHKAMlIH GROflGRÜH, 
AUf SI El IEN UNtn RANK. 

12 

DENKMAL IM BORNBUSCH 

IIB F HARRI 1 IUNG UHU IHGA1ZLIH, UE R VORHANDENEN 

Pf L AN/UNG: 
DURCH VFRS1ARK1F PHAN/UNG SCHAUEN 

VERIRAGUCHI GEHOl/l UND SIAUDEN BUUNUNC. OES 
DENKMALS. 
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E I N M Ü N D U N G 
DIEKSDAMM/CHAUSSFESTRASSE 

UMFASSEND ASPHAL11ERIER. DOREIINI iPISlHIH BE 

REICH. 

VERRINGERUNG DIR VE RSKKE RuNGSI OSE H. URINS 
ItlNOLICHEN ASPHALlllA(H| UND PF l AN/UNG RAUH 
BILDENDER (IAIHE. 

C H A U S S E E S T R A ß E 19 

UPt ISCHE ABGRENZUNG DIR AUtN OBSlMlISI /HR 

SIRASSI OURCH GROSSGRUN. 
ERGAH/UNG DES AI IEN OBSIGAftttNS OUR! H NIUPFIAN 

/UNG VON OBSTBÄUMEN (ALU DORF 1IPI Stuf SORIIN). 
NEUANLAGE EINES KNICKS /MISCHEN (HAUSSE! 
SIRASSE 19 UHU OIIKSOAHH 5. 

15 

GESAMMTE C H A U S S E E S T R A S S E 

IRGAN/UMj DER üORIIANUENI N BIPFLAH/UM 

RAHHf N&EBINDES GROflGRUN. 
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EINMUNDUNGSBEREICH 
C H A U S S E E S T R A S S E / U N T E R S T R A S S E 
U N T E R S T R A S S E 9 - 9 A 

CHARAKTERIST ISCHE DURE BII DGI PI H[)[ NIUGI SIAL IUNG 

DURCH BEPFEANZUNG DES I INHUNDIINGSHfREICHS. 

- ERSATZ DES ZAUNIS DURCH EINI HECKE 

(UNtlfiSIRASSI 9 - 9 A) 
- PFIAN/ING HARKANTtfl HAUHBIII'fNDCR BAUME 
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ORTSRAND S Ü D L I C H H O R S T S T R A ß E HAUS 
NR. 2 7 / 2 9 

SCHAFFUNG EINES ORSIHANDES DURCH PFLANZUNG E l -

NES KH1CKES. _ 

GESAMTE H O R S T S T R A ß E / N O R D S E I T E 

IRGANAUiG HIS GROßGRQNS UNUR BFAUHUNI, DIR 

HCKHSPANNUNGS1EI IUNG. Mi l UIR CMRTERNIlJf RUM,: 

ZUNACHSI PFLANZUNG GROjtEHFR SOI 11 ARS TRAUCHER, 
SPATER ERGÄNZUNG DURCH BAUME. 
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H O R S T S T R A ß E NR.25 / 
E I N M Ü N D U N G S B E R E I C H 
DIEKSDAMM 

20 

Hl Ff NLI GUPiG TIS itURSniAi HES. 
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DIEKSDAMM/UMSPANNHAUS 

AUfSlf lLIN (INES RAUKGII I I RS UHU REPE ( AIIZüHG 

MIT VERSCHIIOTNEN IHM Hl.RIIHF N UNI) III Ulli NDE N 
RANKPFLAN/EN. 

HORSTSTRASSE 2 8 A/DIEKSDAMM 2 
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HORSTBACH I N H Ö H E DES A L T E N 
F E U E R W E H R G E R Ä T E H A U S E S 

ERHALFUNG OER WERFVOUIN EEUCHIHIESE UND ERGAN 

ZUNG OERSELRE« DURCH EINEN UNTER ÖKOLOGISCHEN 

Gf SICHFSPUHKIEH GESIAI I U E N DORf IE ICH HIT H A N 

KIEHENDEH GRC-^RUN. 
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E I N M Ü N D U N G 
H O R S T S T R A S S E / U N T E R S T R A S S E 

I I HI I Hl'l l"l l'i'll lUPIn,. IMIPi U 1,1 S I A I l IIMi IH N I I I . 

HUNDUNGSBE REH HI S IN ZUSAMMENHANG Mil OER GF 

STAUUNG DFS RAIF EE 1SENPL AIZCS. PH AN/UNG VON 
RAUHB11OENfllN BAIHFN. 

2 t 

O B E R S T R A ß E ZWISCHEN DER S T R A S S E 
"ROGGENHOF 1 1 UND U N T E R S T R A S S E 

IH GESAMIEN BERUH! II1IKH HICklH, SlRAUCHCn 

UND BAUME. 

ERGÄNZUNG DER BEPI l AN/UNG H l ! HUMISHIIN GEHOL 

ZEH. 

25 

S T R A S S E "ROGGENHOF 1 1 

DIE UESFUCHE SIRASSEHSEIFE WIRKI OORFUNliPISCH 

DURCH FEKl ENDE RAIMENGFBINDE HE PI 1 AN/IING. 

AUf DER RESTLICHEN SEHE PFLANZUNG VON SIRAU 
CHEHN UND BÄUMEN. 

AUF OER ÖSTLICHEN SEME PI l AN/UNG EINIGER GHOtl-

8AUKE. DABEI Üf FFN1IAI TUNG OES WEITEN BLICKES EN 
DIE LANDSCHAFI. 

ERGÄNZUNG DER HECKE AN DER HOESUIlt [H BEREICH 

DER 5TRASSE -POGGENHOF . 

26 
O B E R S T R A ß E / G A S T S T Ä T T E ' L I N D E ' 
(TIEDEMANN'S GASTHOF) 

EHIIAUUHG UND PFLEGE IHR HCHKHALUURDIGtN HlSlÜ-

RISCHEN GARIENANLftGE. 

DDE GARTENANLAGE VON 11 EDLHANNS GASIIIOE HAT IE 

FRÜHER ALS AUSFLUÜSGASISIAIIL BLUEUIUNG-

HEUTE LIEGT IHR WIRI BISONDIRS IN OEH OIHlBAL 

WUROIGIN KAFFEIGARIEH. 

NUR WENIGE GARIEN IN SCHLESWIG HOlSIE IN SIND SO 

VOLLSIANOIG IN IIIREH 1HVINIAR ERHALlEN. 

FUR DAS OORIBIIU VON OtLIJIDORf ISI DIESER Hl-

SlORISCHE KAIEEEGARFEN VON BtSONDERS PRÄGENDER 

BEDEUTUNG. 

VON DEN EIIEHAlS KEHRERIH NAHLHriEB(NPEN LINDEN 

1ST MIR MICH I INI I HUM TEIt. DM Fi IF St P SMUMH 

DURCH BAUHfllEGE DIE SCHAUEN DLR VERGANGINHUI 

SANIERT WEROFN. 

NEUE I INDEN SOLLIIN VOR DER GASISIAIIE GEi 

PFLANZ! WCHOEN. 

HISFORISCHES FOIO 
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O B E R S T R A ß E 4 8 / P A R K P L A T Z PONYHOF 

DERZEIFEGE EINFRIEDIGUNG DURCH FICHIEN OPIISCH 

UND OKOtOGlSOI UNREFRIFIIIGENO. 
- ERSATZ DER FICHIEN DURCH EINE ORISliPlSCHE 

HECKE. 
- VOR DEH EHIHAL IGEN SIAL I lif BAUDE 

FASSAOENGESTAL IUNG DUR1H VERIIKAIES GflUH. 

VERDECKEN DES UHSPANNIIAUSCHENS DURCH 

HECKEN ODER GROflGRUN. 

2B 

O B E R S T R A ß E ORTSRAND ZWISCHEN HOF 
DAMMAN (NR. 3 2 ) UND 
PONYHOF (NR. 4 8 ) 

29 
E I N M Ü N D U N G O B E R S T R A ß E / U N T E R S T R A ß E / 
BUSWENDEPLATZ 

HIER BEE AND SICH EINS! EIN DORUF1CH, Dt R NICHT 
WIEDf RHERGESIE111 WERDEN KANN. ERFORDERE ICH ISI 
JEDOCH: 

EINE VOLL STÄNDIGE UHGF SIAIIUNG DES PLAI/ES. 
DABEI PFLANZUNG HfHRERtR KARKAN1ER GROOER BAU 

HC. 
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ORTSAUSGANG W Ü H R E N 

WEHIG EINIADFNDIR OIIENIR BUCK AM (IRFSi INGAIiG 
AUF DEM W FRISCMAFI SHOE H l ! St KIEK MASCHINENPARK 

- WlEDEfiHERSIIHUIir, OES ÖSTLICHEN 

REDDERlf 11 ES . IN HOHE DER KOF'SttLLE 
OflUHUlir, Iiis ORISf INGANGS DLlfit tl WmtfMH. 

- SÜDLICH DI R IIOISTELLI ERSAI/ DER 

NAOELHClI/ER DURCH HEIMISCHE STRAUCHEA. 
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P A R K P L Ä T Z E VOR DER SCHULE 

AUFLOCKERUNG DEH PARKPL AI ZE MMCH GRO|IGRUN. 
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S C H U L F L Ä C H E W E S T L I C H DER TURNHALLE 

31 

G A S T S T Ä T T E 'AUERHAHN' 
( H O R S T S T R A ß E 3 1 A ) 

37 

S U D L I C H E U N T E R S T R A S S E 

SCIIAFIUNG EINES AIIHAKIIVlH OHISi I NGANl.SBI HU 

CUES DURCH PFLAHZUNG VON GROflGRUN, HRMN UND 
RANKPI LANZE N (/DR VEOff.KUNG DER UNAT IRAKI I VI N 
BEIONFERIIGIEILF J. 

32 

R A I F F E I S E N P L A T Z 

DEUIE U N M I I ASPHAll vERSItGLLKR PARKPIAI/. 

H I I DER NIUGISIAUDNG DES RAI11E1SENPL ATZES 

SUIIEN HAMME NGfHENDI flAUMI 1,11'llAH/t WIHOIN. 

33 

U N T E R S T R A S S E 15 

DURCHI ILHKH DIISIS BE Rl IOUS, i 

ZUNG VON ABWf HRtNDIN C.I1IOI/IN (RIlSI N 

RfH, SCHLIIItN J.A.) ZUR SCHUL I HIN. 

3 i 

U N T E R S T R A S S E 13 

VOR DER fHEHAI IGEN SCHEUNE I 1 f Gl I INI NICIH 

Hf HR GENUlZII WIRISCHAf TSItACHt. HUR KONN'I N 

HEHRERE EN DIE SERASSt WIRKENDE RAUHE GEPFLAN/1 
WERDEN. 

DER VORGARII NB1HI I I II DIESER NU HI KI HR Bf HIRT 
SCHMIEDEN HOFStEELE SOL L1 f NF LI UBIHPLANI UND 

BEPFLANZT WIRDEN. 

38 

U N T E R S T R A S S E S Ü D L I C H E I N M Ü N D U N G 
HASELWEG 

WfSIllCIIE SIHA|I(NBOS[|IUNG, PI L AK/HI«, VON 
GHÜOBAUMIN /HR III RAHSI T/UNG OER Gl SfltWlNIllGU 11 
UND MARKIERUNG OES I1RISI INGANGI S ( H)Rt IINU ION). 

39 

H Ü G E L G R A B 

[RlfBRARHAIHIN DES I PIIIIGI SI HU H U | l " I N illHifl 

GRASS DURCH FINE WI G( VI RBINDUHG AMI I IK .HGRAB 

HUGf 1 GRAB SPORIf'lAIZ. 



DORFERNEUERUNG OELIXDORF 

Maßnahme: Baumpflegeaktion 
A n t r a g s t e l l e r : Gemeinde O e l i x d o r f 0 

Beschreibung: Neben der Neupflanzung junger Gehölze für d i e nächste 
Generation rahmensetzenden Grüns, d i e e r s t ab etwa 
2100 im D o r f b i l d w i r k t , i s t es besonders w i c h t i g , das 
vorhandene Großgrün b i s dahin lebenserhaltend zu 
stützen. 
I n O e l i x d o r f i s t beachtenswerte a l t e , das D o r f b i l d 
prägende Baumsubstanz vorhanden. 
Durch eine Baumpflegeaktion s o l l e n d i e vorhandenen, 
t l w . j a h r h u n d e r t e a l t e n Bäume i n ihrem Bestand ge
stützt werden und dabei menschliche (mechanische Be
schädigungen durch Anfuhr, falschen Baumschnitt u.a.) 
und natürliche Einwirkungen (z.B. B l i t z ) behandelt 
werden. 

I n d i e Baumpflegeliste sind a l l e Gehölze aufgenommen 
worden, d i e -mit dörflichem Masstab gemessen- e i n e r 
mehr oder weniger großen Pflege bedürfen. 
I n d i e Baumpflegeliste aufgenommen wurden a l l e ehe
mals /noch beschnittenen Bäume, da diese i.d.R. durch 
d i e ständigen menschlichen E i n g r i f f e Schäden e r l i t t e n 
haben. 

Kosten: Die Kosten belaufen s i c h ohne d i e Kosten für die 
wi c h t i g e n Bereiche Asylantenheim und A l t e n - und 
Pflegeheim, für d i e Gesamtplanungen e r f o r d e r l i c h 
s i n d , auf DM 44.200, 

Pflegeaufwand b e i : 
6 Bäumen groß 
17 Bäumen mittelgroß 
45 Bäumen r e l a t i v g e r i n g 
Gasthof Linde ( e r s t e Erhaltungsmaßn.) 

DM 5.850, 
DM 9.750, 
DM 17.500, 
DM 11.100, 

Bemerkungen: 



KatastNr. Baum Eigentümer, Adresse Pflegeaufwand Kosten 

1 L i nde Oammann, Oberstr. 32 mi t t e l 500,00 DM 

20 Li nde F i e l k o , Chaussee 12 mi t t e l 500,00 DM 

32 Eiche Hinterm Bornbusch 19 ge r i n g 300,00 DM 

NN 10 Linden Chaussee, Ortseingang g e r i n g 3 .000,00 DM 

48/49 6 Eichen/Buchen H o r s t s t r a s s e 3 mi t t e l 3 .000,00 DM 

50 Walnuß Lo o f t , H o r s t s t r a s s e 1 ge r i n g 300,00 DM 

51 10 Eichen/Buchen südl. Waldrand Bornbusch g e r i n g 3 .000,00 DM 

52 Am. Roteiche H o r s t s t r a s s e 3 m i t t e l 500,00 DM 

61 Buche Krüger, H o r s t s t r a s s e 17 mi t t e l 500,00 DM 

66 Hai nbuche Reimers, Hoststrasse 30 groß 750,00 DM 

68 2 Kop f l i n d e n Kahl, H o r s t s t r a s s e 34 g e r i ng 600,00 DM 

73 Li nde A l t e s Forsthaus m i t t e l 500,00 DM 

76 Li nde F i e l k o , Chaussee 12 g e r i n g 300,00 DM 

77 Li nde Panje, Chaussee 9 mi t t e l 500,00 DM 

78 Esche Oberstrasse 61 mi t t e l 500,00 DM 

79 2 Eichen Oberstrasse 61 groß 1, .500,00 DM 

81 3 Linden Oberstrasse 61 groß 2. .250,00 DM 

82 Robinie Oberstrasse 61 g e r i n g 300,00 DM 

83 Esche Oberstrasse 61 mi t t e l 500,00 DM 

85 Dopp.-Hainbuche Oberstrasse 61 a g e r i ng 600,00 DM 

86 4 Eichen Oberstrasse 52, Feuerwehr g e r i ng 1. .200,00 DM 

87 2 Eschen Oberstrasse 52, Feuerwehr g e r i n g 600,00 DM 

89 Kastanie Oberstrasse 63 g e r i ng 300,00 l i 

90 Li nde Catharinenhof, Oberstr. 48 mi t t e l 500,00 DM 

95 8 Kopf l i n d e n Oberstr. 42, M.v. Soosten g e r i n g 2 .400,00 DM 

96 Kastanie Oberstrasse 38 mi t t e l 500,00 DM 

97 Li nde Tiedem. Gasthof, Oberst. 36 mi t t e l 500,00 DM 

97 Laubenli nden ebd. m i t t e l 7 .500,00 DM 

98 Eiche Gösau, Oberstr. 34 g e r i ng 300,00 DM 

102 Ahorn vor der Schule g e r i ng 300,00 DM 

Empfohlene Massnahmen. 

35 32 Eichen 

35 10 Parkbäume 

38 Linde 

40 Eiche 

Summe: 

Sol. u. ehm. Hecke Asyl.heimgering 

Asylantenheim m i t t e l 

Altenheim g e r i n g 

d i t o g e r i n g 

34.000,00 DM n e t t o 

9.600,00 DM 

5.000,00 DM 

300,00 DM 

300,00 DM 

Summe: 15.200,00 DM n e t t o 

Veranschlagte Kosten: 

g e r i n g e r Pflegeaufwand DM 300,-/Baum 

m i t t l e r e r Pflegeaufwand DM 500,-/Baum 

grosser Pflegeaufwand DM 750,-/Baum 

a l l e Kosten n e t t o 



DORFERNEUERUNG OELIXDORF 

Maßnahme: Horstbachtal 
A n t r a g s t e l l e r : Gemeinde O e l i x d o r f 

• « 

0 l 2 

Beschreibung: Der Horstbach verläuft heute so durch O e l i x d o r f , daß 
er n i c h t im D o r f b i l d i n Erscheinung t r i t t . Er durch
quert d i e Ortslage v e r s t e c k t und t e i l w e i s e v e r r o h r t . 
Das Horstbachtal i s t aber einmalig c h a r a k t e r i s t i s c h e s ; 
und prägendes Landschaftselement i n der Gemeinde. Der 
Horstbach t e i l t d i e bebaute Ortslage i n Nord- und 
Südhälfte, verb i n d e t dabei aber z u g l e i c h beide T e i l e 
a l s Grünzug. Darüber hinaus bindet er d i e Ortslage an 
di e umgebende Landschaft an. 
Diese k l i m a t i s c h , ökologisch und D o r f b i l d prägende 
Bedeutung des Horstbaches für das O r t s b i l d von O e l i x 
d o r f s o l l durch Erlebbarmachen dieses c h a r a k t e r i s t i 
schen und prägenden Landschaftselements hervorgehoben 
werden: 
- Offenlegung des Horstbaches durch Rückbau der 

Bachverrohrung im Bereich Dieksdamm und 
- Wiederherstellung des Dammcharakters im Bereich 

Dieksdamm z. B. durch eine Brücke. 
- Erlebbarmachen dieses w i c h t i g e n Grünzugs. 
Heranführung der O e l i x d o r f e r an den heute v e r s t e c k t 
verlaufenden Bachlauf und sein T a l , auf -die Natur 
n i c h t beeinträchtigenden- Wegen. 

- Verbesserung der Lebensmöglichkeiten für charakte
r i s t i s c h e T iere und Pflanzen dieses Lebensraumes 
durch Offenlegung des Bachlaufes, Ergänzung des 
Bachlaufs durch einen D o r f t e i c h an der a l t e n 
Feuerwehr und Rückhaltung anreichender Zuflüsse. 

Die Wegeführung w i r d a l s getrennte Massnahme aufge
führt . 
Die Rückhaltung anreichernder Zuflüsse bedarf e i n e r 
näheren w a s s e r w i r t s c h a f t l i c h e n Betrachtung. Kosten 
für diese Massnahme s i n d h i e r n i c h t e r f a s s t . 



Kosten: - Rückbau r d . 80 m Bachverrohrung auf 
dem Grundstück Zemke: DM 18.000,-

- Bau eines D o r f t e i c h e s ( r d . 400 gm) neben 
der a l t e n Feuerwehr (ohne Grunderwerb) DM 26.000,-

- Brücke Dieksdamm, Ausbau auf 20 m 
Spundwand vorh., i n c l . Stützwand, Fassade 
und Geländer DM 23.000,-

Gesamtkosten: DM 67.000,-

Bemerkungen: 



Beschreibung: Im Umfeld des Dorfes s i n d folgende Wegeanbindungen 
wünschenswert zur Schließung der Lücken im vorhande
nen Wegenetz: 

1. Anbindung des Neubaugebietes SÜRGEN an den Rodel
berg am Kalbsberg. 
Ehemals führte der Weg über d i e Orchideenwiese, 
die nördlich an das BaugeDiet anschließt. Wegen 
des hohen Wertes der Orchideenwiese für den Natur
schutz kann e i n wiederauflebender Weg nur w e s t l i c h 
am Rand der Wiese entlangführen. Zur Durchquerung 
der Bebauung am Bastener Weg i s t eine n i c h t be
baute Wegparzelle zwischen den Privatgrundstücken 
vorhanden. 

2. Anbindung des Altenheims an den Waldfriedhof. 
Zwischen dem vorhandenen Wegenetz des Waldstücks 
KALBSBERG und der nordwestlichen Ecke des F r e i r a u 
mes des A l t e n - und Pflegeheims f e h l e n nur wenige 
Meter. Der Knick, der den Wald nach Süden be
grenzt, w e i s t an di e s e r S t e l l e b e r e i t s eine Durch
trittslücke auf, d i e a l l e r d i n g s für ältere Fußgän
ger n i c h t geeignet i s t ; diese müßte geringfügig 
vergrößert werden. 

3. Zur Erlebbarmachung des Horstbaches können S t i c h 
wege und Anschlußwege geschaffen werden. 
a. Von der Chaussee nach Süden über d i e 

Stauanlangen an der a l t e n Försterei m i t 
Anschluss an das vorhandene Wegenetz h i n t e r 
der Bebauung der Horststrasse. 

b. Beginnend h i n t e r der a l t e n Försterei eine Wege
verbindung nördlich oberhalb des Horstbachs i n 
West-Ost Richtung, dem Bachlauf folgend b i s zum 
Dieksdamm. 



c. Auf dem Grundstück Chausseestrasse 23 nach Sü
den abzweigend, dann oberhalb des Talbereichs 
der ehemaligen Abgrabungskante folgend zur 
Unterstrasse und d o r t nördlich des Grundstücks 
Nr. 16 einmündend. 

4. Wiederaufleben des a l t e n Fußsteigs nach B r e i t e n 
burg zwischen Horststrasse und Haselweg. Schaffung 
eines a t t r a k t i v e n Weges durch das die Gemeinde 
südlich begrenzende T a l . Die Wegeparzelle b e f i n d e t 
s i c h im Eigentum der Gemeinde O e l i x d o r f . Heute 
werden Weg und angrenzende Koppeln durchge
weidet/zusammenhängend b e w i r t s c h a f t e t ; aus Gründen 
der Verkehrssicherung sowie des Tierschutzes i s t 
eine Einzäunung der beweideten Wegstrecken sowie 
der Einbau von Weidetoren wünschenswert (aber 
n i c h t notwendig). 
Die i n der Kostenaufstellung k a l k u l i e r t e n Kosten 
s t e l l e n d i e Kosten b e i Beibehaltung der j e t z i g e n 
Übertrittsmöglichkeit dar. 

5. Das frühgeschichtliche Hügelgrab südlich der Feu
erwehr i s t heute durch einen Stichweg e r r e i c h b a r . 
Von Süden aus i s t das Hügelgrab n i c h t e r r e i c h b a r . 
Hier f e h l e n wenige Meter Weg über eine beweidete 
Koppel, um einen Rundweg um das Hügelgrab zu 
schaffen. Zur Verkehrssicherung und aus Gründen 
des Tierschutzes i s t eine Auszäunung der beweide
ten Wegstrecke sowie der Einbau von Weidetoren 
wünschenswert. I n der K o s t e n k a l k u l a t i o n i s t e i n 
Minimalausbau m i t Übertritten veranschlagt. 

Kosten: Bei der Kostenschätzung wurde davon ausgegangen, 
daß e i n Grunderwerb n i c h t nötig i s t und d ie 
Überwegung durch Wegerecht g e s i c h e r t w i r d . 

1. Anbindung Neubaugebiet SÜRGEN an den 
Kaninchenberg (Rodelberg)(rd. 150 m): 

DM 3.900,-. 
2. Anbindung Altenheim an den Waldfriehof 

( r d . r d . 50 m Weg m i t K n i c k d u r c h s t i c h ) : 
DM 2.000,-. 

3. Erlebbarmachung des Horstbaches durch Stichwege 
und Anschlusswege: 
3a. Bau e i n e r Treppe zur Überwindung 
des Höhenunterschieds(rd. 25 m) 
mit e i n s e i t i g e m Handlauf DM 2.100,-. 
3b. 190 m Fußsteig entlang des Bachlaufes m i t 
e i n s e i t i g e m Maschendrahtzaun: DM 8.200,-. 

3c. 180 m Fußsteig (Wiese h i n t e r d .alten Feuer
wehr) m i t Übertritten: DM 5.850,-. 

4. Fußsteig nach Breitenburg: r d . 260 m Weg her
r i c h t e n m i t Beibehaltung der Übertritte: 

DM 8.500,-. 
5. Ergänzung des Wegenetzes im Bereich Hügelgrab 

gegenüber der Feuerwehr: Rd. 70 m Fußsteig m i t 
Übertritten: DM 2.300,-

Gesamtkosten: DM 32.850,-
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DORFERNEUERUNG OELIXDORF 

Beschreibung: Der Freiflächenbereich' des A l t e n - und Pflegeheimes 
des Kreises Steinburg i s t nur i n T e i l b e r e i c h e n 
p l a n v o l l angelegt worden. 

Zwei größere Teilflächen s i n d e i n f a c h m i t Fichten 
a u f g e p f l a n z t worden. H^ute s t e l l e n s i c h diese a l s 
abweisende dunkle und eintönige Bereiche dar, d i e 
das Verweilen mehr abwehren a l s zum Genuß dieser 
Freiräume einladen. 
Gerade für Menschen, deren A k t i o n s r a d i u s begrenzt 
i s t , s i n d wohnungsnahe, einladende a t t r a k t i v e 
Grünflächen besonders w i c h t i g . Sitzplätze s o l l e n 
zum Verweilen einladen und f r e u n d l i c h e Aussichten 
b i e t e n . Vom Gebäude aus s o l l n i c h t nur das Tages
w e t t e r , sondern auch d i e Jahreszeiten erkennbar 
werden. Bereiche m i t sinnestärkender Bepflanzung 
(sog. "Riech- und Fühlgärten") s o l l e n das F r e i r a u 
mangebot ergänzen. 

Für das A l t e n - u. Pflegeheim i s t eine Neukonzipie-
rung der Außenanlagen e r f o r d e r l i c h . 
Schwerpunkte: 
- P a r k a r t i g e Neugestaltung des zum Kalbsberg 

o r i e n t i e r t e n G a r t e n t e i l s . 
- Dabei v i s u e l l e Betonung des Hügelgrabs. 
- Nördlich des Pflegeheimes Entfernung des über

flüssigen Zaunes. 
- Eingezäunter F r e i b e r e i c h w e s t l i c h des Heimes: 

V e r m i t t l u n g von Geborgenheit (Freiraumgestaltung 
im menschlichen Maßstab, Riech- und Fühlgarten). 

- Südlich des Pflegeheimes Schaffung b e p f l a n z t e r 
und geschützter Sitzplätze. 

- Südlich des Pflegeheimes a t t r a k t i v e und e i n 
ladende p a r k a r t i g e Neugestaltung, Öffnung des 
Zaunes. 



Die Kosten für eine Verbesserung der Freiraum-
s i t u a t i o n können e r s t nach E r s t e l l u n g eines 
Entwicklungsplanes geschätzt werden. 
Für die Neupflanzung der parkbildenden Bäume können 
a l l e i n r d . DM 20.000 
veranschlagt werden. Dazu kommen Kosten für 
Sträucher, Stauden, sowie für d i e Ausstattung 
( E i n r i c h t u n g geschützter Sitzplätze u.a.). 
Die Kosten für Baumpflegemaßnahmen si n d m i t DM 600 
si n d vergleichsweise g e r i n g . 

Gesamtkosten ca. DM 20.600 



[DORFE RNEITERUNG OELIXDORF 

[Beschreibung: Zu Beginn dieses Jahrhunderts im Landschaftsgarten
s t i l angelegter V i l l e n g a r t e n . 
Nach verschiedenen anderen Nutzungen w i r d das Gebäude 
d e r z e i t a l s Asylantenheim des Kreises genutzt. Im 
Jahre 1989/90 wurde zur A u f s t e l l u n g von Wohncontai
nern im östlichen T e i l des Parks der damals vorhan
dene naturnah v e r w i l d e r t e Gehölzbestand e n t f e r n t . 
Die Belegung und Belastung des Gebäudes m i t den ver
schiedensten asylsuchenden Nationalitäten z e i g t Spu
ren auch im ehemaligen Garten. 
Der Garten i s t ungepflegt, die noch vorhandenen Ge
hölze weisen Schäden auf. Eine n u t z e r s p e z i f i s c h e Ge
s t a l t u n g des Gartens hat i n der Vergangenheit n i c h t 
stattgefunden. 
Insbesondere für d i e e b e n f a l l s im Gebäude unter be
engten Verhältnissen untergebrachten Kinder und Ju
gendlichen f e h l t es an Möglichkeiten, i h r e Lebenssi
t u a t i o n körperlich auszugleichen und s i c h 
abzureagieren. Für d i e Erwachsenen, d i e b e i schönem 
Wetter auf Treppen und Mauerstufen hocken, fe h l e n 
Sitzmöglichkeiten. 
Heute a l s A b s t e l l p l a t z für PKW genutzte gebäudenahe 
Flächen s o l l t e n den Menschen zum A u f e n t h a l t dienen. 

Die E r s t e l l u n g eines Parkpflegewerkes i s t notwen
d i g . 
- Wiederherstellung des Landschaftscharakters 

dieses a l t e n V i l l e n g a r t e n s . 
- Sanierung, Pflege und Ergänzung des vorhandenen 

a l t e n Baumbestandes. 
- H i s t o r i s c h angelehnte, aber z u g l e i c h nutzer

o r i e n t i e r t e Neugestaltung. 
- Schaffung von Spielmöglichkeiten für d i e im 
Gebäude untergebrachten Kinder (z.B. Sandkasten, 
Schaukel). 



- Schaffung von Spielmöglichkeiten für die im 
Gebäude untergebrachten Kinder (z.B. Sandkasten, 
Schaukel). 

- Entfernung des Zaunes zur O e l i x d o r f e r Straße; 
nach d o r t Einfassung durch eine Hecke. 

- Pflege der a l t e n Hecke am Bornbusch a l s Baum
reihe bzw. ggf. Neupflanzung e i n e r Hecke. 

- Desgleichen " h i n t e r dem Kurhaus": Schutz der 
vorhandenen Bäume vor Schäden durch Anfuhr und 
Überfahren des Wurzelbereiches 
(Verdichtungsschäden). 

Kosten: Die für d i e Parkpflege und -entwicklung anfallenden 
Kosten können e r s t nach E r s t e l l u n g eines Parkpflege
werks e r m i t t e l t werden. 
A l l e i n für d ie Nachpflanzung rahmenbildender 
parkgestaltender Bäume können ca. DM 10.000 
veranschlagt werden. 
Die Kosten für Baumpflege belaufen s i c h auf 

r d . DM 15.000 

Gesamtkosten für e r s t e Massnahmen DM 25.000 

Bemerkungen: 



DORFERNEUERUNG OELIXDORF 

Beschreibung: I n t e n s i v s t gepflegte Grünlage, deren Gestaltung 
jedoch n i c h t zum Verweilen einläd. 

Durch Neugestaltung: Schaffung e i n e r a t t r a k t i v e n 
Grünanlage m i t geringem Pflegeaufwand. 

Kosten: Vorgesehen i s t h i e r b e i d i e Pflanzung von 
3 Bäumen DM 1.500,' 
200 Bodendeckern DM 1.000, 
50 Sträuchern DM 500, 

Bemerkungen: 

Die Kosten für diese Massnahme belaufen s i c h auf 
DM 3.000, 
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