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MB-VI-Karte A 1: Anteil der unter der Agrarumweltmaßnahme „Grünlandextensi-
vierung“ geförderten Flächen an der Dauergrünlandfläche der
Gemeinden in Schleswig-Holstein

Anteil in %

ohne Maßnahmen
0 <=   5
5 <= 10

10 <= 20
20 <= 30
30 <= 40

> 40

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Wallsbüll (0,16)
Maximum: Warwerort (87,91)
Land Schleswig-Holstein Durchschnitt (10,57)
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MB-VI-Karte A 2: Anteil der unter der Agrarumweltmaßnahme „Ökologischer
Landbau“ geförderten Flächen an der LF der Gemeinden in
Schleswig-Holstein

Anteil in %

ohne Maßnahmen
0 <=    1
1 <= 2,5

2,5 <=    5
5 <=  10

10 <=  20
>  20

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Steinbergkirche (0,02)
Maximum: Hamfelde (77,82)
Land Schleswig-Holstein Durchschnitt (5,69)
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MB-VI-Karte A 3: Anteil des extensiv genutzten Grünlandes an der Dauergrünland-
fläche je Naturraum in Schleswig-Holstein

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Anteil in %

0 <= 1
1 <= 2
2 <= 3
3 <= 4

Vorgeest

Hügelland

Marschland

Hohe Geest
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MB-VI-Karte A 4: Anteil der unter der Agrarumweltmaßnahme „Ökologischer
Landbau“ geförderten Flächen je Naturraum in Schleswig-
Holstein

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Vorgeest

Hügelland

Marschland

Hohe Geest

Anteil in %

0 <=    3
3 <= 4,5

4,5 <=    5
5 <=    6
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MB-VI-Karte A 5: Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft in den Kreisen
Schleswig-Holsteins und räumliche Verteilung der flächenstar-
ken Maßnahmen
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124

76

146

68

115

88
120

140

109

155

84

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Quelle: Bach et al. (1999): Regional differenzierte Bilanzierung der Stickstoff-
überschüsse. Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Maßnahmefläche in % LF je Landkreis

Ökologischer Landbau
Grünlandextensivierung

8,7 %

2,5 %
0,4 %

Maßnahmeflächen gesamt

N-Saldo LF je Landkreis
(kg/ha*a)

0 <=   50
50 <=   80
80 <= 110

110 <= 150
150 <= 200
200 <= 300

124 Ø je Landkreis
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MB-VI-Tabellen A1 - Verwaltungsanalyse

MB-VI-Tabelle A1.1: Wodurch haben Sie von den Extensivierungsmaßnahmen erfah-
ren?

Anzahl der Nennungen 53 122

Angaben in % der Nennungen
Behörden 18,9 23,0
Landwirtschaftliche Verbände/Beratung 17,0 31,1
Fachpresse 35,8 23,0
Örtliche Presse 1,8 0,0
Berufskollegen 18,9 15,6
Andere Personen 1,8 5,0
Sonstige 5,7 2,4

1 Mit der Landwirtebefragung werden die Förderaspekte f1-B (extensive Grünlandnutzung) und f1-C (ökologische Anbauverfahren)
inklusive gleichnamiger Altverpflichtungen abgedeckt. Damit sind die Fördertatbestände mit der höchsten Akzeptanz repräsentiert.
f1-A (Verzicht auf Herbizide in Dauerkulturen) und f1-D (langjährige Stilllegung) bleiben wegen der deutlich geringen Förderum-
fänge unberücksichtigt.

f1-B1  (n=31) f1-C (n=53)

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

MB-VI-Tabelle A1.2: Wodurch haben Sie von den Vertragsnaturschutzmaßnahmen
erfahren?

Anzahl der Nennungen 151

Angaben in % der Nennungen
Behörden 35,8
Fachpresse 21,2
Kollegen und Freunde 18,5
Landwirtschaftskammer/Landvolk 12,6
Örtliche Presse 6,0
Sonstige 6,0

f2 (n= 115)
Vertragsnaturschutz

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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MB-VI-Tabelle A1.3: Ich habe mich selbst erkundigt durch ...

Anzahl der Nennungen 25 70

Angaben in % der Nennungen
Nachfrage bei Behörden 60,0 42,9
Nachfrage bei landwirtschaftliche Verbänden/Beratung 32,0 25,7
Internet 0,0 2,9
Berufskollegen 8,0 22,9
Sonstige 0,0 5,7

f1-B (n=15) f1-C (n=35)

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

MB-VI-Tabelle A1.4: Wichtigste Informationsquelle

Anzahl der Nennungen 21 52

Angaben in % der Nennungen
Behörden 52,0 36,5
Landwirtschaftliche Verbände/Beratung 19,0 48,1
Fachpresse 23,8 5,8
Berufskollegen 4,8 7,7
Internet 0,0 0,0

f1-B (n=20) f1-C (n=46)

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

MB-VI-Tabelle A1.5: Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme f1-B
extensive Grünlandbewirtschaftung
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Angaben in Prozent
Behörde 23 73,9 21,7 4,4 22 50,0 45,5 4,6 21 57,1 42,9 0,0 21 62,0 28,6 9,5
Ldw. Verbände 15 60,0 26,7 13,3 15 40,0 40,0 20,0 14 35,7 42,9 21,4 14 50,0 14,3 35,7
Fachpresse 40 61,5 30,8 7,7 12 50,0 25,0 25,0 12 50,0 33,4 16,7
Internet 3 3 3 3

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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MB-VI-Tabelle A1.6: Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme f2-C
ökologische Anbauverfahren

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

Angaben in Prozent
Behörde 45 71,1 13,3 15,6 45 51,1 22,2 36,7 45 51,1 22,2 36,7 45 51,1 31,1 14,7
Ldw. Verbände 32 46,9 40,6 12,5 31 54,8 25,8 19,5 32 40,6 37,5 21,9 31 54,8 29 16,1
Fachpresse 32 53,1 37,5 9,4 32 62,5 25,0 12,5 32 40,6 31,3 28,1
Internet 4 4 4

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

MB-VI-Tabelle A1.7: Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme f2
Vertragsnaturschutz
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Angaben in Prozent
Behörde 82 68,3 23,2 8,5 79 53,2 34,2 12,7 75 60,0 28,0 12,0 75 65,3 20 14,7
Ldw. Verbände 48 58,3 33,3 8,3 46 50,0 37,0 13,0 45 44,4 37,8 17,8 44 50,0 40,9 9,1
Fachpresse 38 55,3 28,9 15,8 37 48,6 35,1 16,2 37 43,2 32,4 24,3 34 47,1 32,4 20,6
Internet 11 63,6 18,2 18,2 11 36,4 45,5 18,2 10 50,0 30,0 20,0 11 36,4 36,4 27,3

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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MB-VI-Tabelle A1.8: Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten der Verwaltung
der Extensivierungsmaßnahmen
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Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme  mit den zuständigen Behörden 32 90,6 9,4 0,0 52 82,7 9,6 7,7
(gleichbleibender) Ansprechpartner 31 87,1 12,9 0,0 52 84,6 9,6 5,7
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 31 80,7 12,9 6,5 52 73,1 21,2 5,8
Fachlich-inhaltiche Beratung 31 74,2 25,8 0,0 49 71,4 14,3 14,3
Umfang der Antragsunterlagen 31 64,5 22,6 12,9 52 46,2 19,2 34,6
Lesbarkeit/ Verständlichkeit der Antratsunterlagen 31 51,6 32,3 16,1 51 45,1 31,4 27,5
Hilfe Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 29 75,9 17,2 6,9 50 82,0 14,0 4,0
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 30 80,0 20,0 0,0 51 78,4 7,8 13,7
Verwaltungsablauf insgesamt 32 71,9 15,6 12,4 51 54,9 21,6 23,5

extensive Grünlandbewirtschaftung
f1-C

ökologische Anbauverfahren
f1-B

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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MB-VI-Tabelle A1.9: Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten der Verwaltung
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen
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Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme  mit den zuständigen Behörden 84,8 9,6 4,3 2,3
(gleichbleibender) Ansprechpartner 56,5 20,9 4,3 18,3
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 65,2 20,0 2,6 12,2
Fachlich-inhaltiche Beratung - - - -
Umfang der Antragsunterlagen 53,9 23,5 11,3 11,3
Lesbarkeit/ Verständlichkeit der Antratsunterlagen 49,6 31,3 9,6 9,5
Hilfe Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 50,4 30,4 4,3 14,9
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 60,9 22,6 2,6 13,9
Verwaltungsablauf insgesamt 56,5 20,0 10,4 13,1

Vertragsnaturschutz
f2 (n= 115)

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

MB-VI-Tabelle A1.10: Beurteilung des notwendigen Zeitaufwandes zum Ausfüllen der
Antragsunterlagen

Angaben in Prozent 9,4 19,2
deutlich zu hoch 40,6 40,4
zu hoch 46,9 38,5
angemessen 3,1 0,0
weiß nicht

f1-B
extensive Grünlandbewirtschaftung

n=32 n=52
ökologische Anbauverfahren

f1-C

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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MB-VI-Tabelle A1.11: Benötigter Zeitbedarf zum Ausfüllen eines Erstantrages nach
Agrarumweltmaßnahmen und Bewertungskategorien
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Angaben in Stunden
deutlich zu hoch 2 6 16 4 2
zu hoch 9 10 6 4 13 10 8 5
angemessen 13 6 3 2 15 10 4 3
weiß nicht 0 1

f2-B
extensive Grünlandbewirtschaftung ökologische Anbauverfahren

f2-C

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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MB-VI-Tabellen A2 – Betriebstrukturen

MB-VI-Tabelle A2: Betriebstrukturen im Vergleich Teilnehmer – Nicht-Teilnehmer

Einheit

Anzahl n 88 262 12917

LF ha 78,5 72,1 72,4
Acker ha 6,3 * 41,1 44,4
Grünland ha 71,9 * 21,3 * 22,7
Hauptfutterfläche ha 75,5 * 27,2 * 28,3
Anteil Grünland an LF % 89,1 * 33,1 39,0
Anteil Grünland an HFF % 92,4 * 65,7 68,4

Betriebsgrößenklassen
>=2<10 n 3 20 944
 >=10<20 n 10 34 1193
>=20<30 n 14 30 963
>=30<50 n 15 54 2160
>=50< 100 n 16 63 4897
>=100<200 n 27 48 2199
>=200<500 n 3 9 398
>=500<1000 n 0 2 56
>=1000 n 0 1 5

Gruppierung der Betriebe nach dem Grünlandanteil

Betriebe mit geringem Grünlandanteil <30% der LF
Anzahl 5 151 6056
LF 42,2 75,0 85,7
Anteil Grünland an LF 16,0 9,6 8,8
Anteil Grünland an HFF 27,2 49,9 46,4

Betriebe mit mittlerem Grünlandanteil >=30< 70% der LF
Anzahl 5,0 71,0 40,5
LF 62,9 84,5 70,6
Anteil Grünland an LF 60,3 45,2 48,6
Anteil Grünland an HFF 75,3 79,3 81,7

Betriebe mit hohem Grünlandanteil >=70% der LF
Anzahl 79,0 44,0 2816,0
LF 81,8 42,3 46,3
Anteil Grünland an LF 95,6 94,2 90,3
Anteil Grünland an HFF 97,6 97,9 96,9

1 ohne Teilnehmer Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau

Unterschied zur Nicht-Teilnehmergruppe: * hochsignifikant p < 0,0001 (Wilcoxon-Rangsummen-Test, 2-seitig)
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKos (2002).

Mittelwert            Mittelwert             Mittelwert

Grünlandexten-
sivierung

Ökologischer 
Landbau Nicht-Teilnehmer1

Ökologischer 
Landbau Nicht-Teilnehmer1

Grünlandexten-
sivierung



8 Kapitel 6       Materialband – Kapitel VI - Anhang 2: Tabellen, Befragungsergebnisse

MB-VI-Tabellen A3 – Bewirtschaftung

Die Tabellen A 3.1 bis A 3.9 bilden die Ergebnisse der Landwirtebefragung ab.

Tabelle A3.1: Frage A1 – Welchem Betriebstyp entspricht Ihr landwirtschaftli-
cher Betrieb?

%

Marktfruchtbetrieb 1 4
Futterbaubetrieb 21 24

         davon Milchproduktion 7 10
         davon Mutterkühe 15 18
         davon Rindermast 11 14

Veredlunsbetrieb 2 5
Gemischtbetrieb 0 3
Dauerkulturbetrieb 0 3

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 145 1)

Tabelle A3.2: Frage A2 – Welche Rechtsform hat Ihr landwirtschaftlicher Be-
trieb?

%

Einzelunternehmen im Haupterwerb 17 53
Einzelunternehmen im Nebenerwerb 12 38
Juristische Person 2 6
Sonstiges 0 0

AnteilBetriebe
n = 32

Tabelle A3.3: Frage A3, A4 – Situation der Hofnachfolge bei Betriebsleitern
älter als 45 Jahre

%

Gesicherte Hofnachfolge 4 40
Ungesicherte bzw. keine Hofnachfolge 6 60

AnteilBetriebe
n = 10
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Tabelle A3.4: Frage A6, A12 – Viehbesatz teilnehmender Betrieb

Viehbesatz in Teilnehmerbetrieben (n = 32)

A6 Viehbesatz vor Teilnahme
A12 Viehbesatz 2002
Berechung Änderung Viehbesatz

1,1
0,3

RGV/ha HFF (Median)

1,4

Tabelle A3.5: Frage B2 – Welche Probleme treten/traten infolge der extensi-
ven Bewirtschaftung auf?

%

keine Probleme 12 40
Probleme, durch 20 67
   Unkräuter 16 53
   Verpachtung oder Kollegen auf Nachbarflächen 2 7
   Finanzielle Einbußen 5 17
   Schlechtes Image der Maßnahme 3 10
   Flächenknappheit, Pachtpreissteigerung 2 7
   Entwicklung des Betriebes gehemmt 0 0
   Sonstige 3 10

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 30 1)

Tabelle A3.6: Frage B3 – Gibt es einen Grund, nach Vertragsablauf nicht mehr
teilzunehmen?

%

keine 21 66
Gründe vorhanden, wegen/ weil 11 34
Absenkung der Prämie, Prämienunsicherheit 5 16
Prämie nicht kostendeckend 1 3
Betriebsaufgabe 0 0
Sonstige 5 16

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 32 1)
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Tabelle A3.7: Frage B17 – Wie würde die Grünlandbewirtschaftung auf Ihrem
Betrieb ohne Förderung aussehen?

%

Keine Veränderung 1 3
Intensiver als heute 19 59
weniger intensiv als heute 0 0
Existenzbedrohend 13 41
Grünl. verpachtet 8 25
Betriebsaufgabe 1 3

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 32 1)

Tabelle A3.8: Frage B1 – Was war der Grund für die Teilnahme an der Grün-
landextensivierung?

n tri
ff

t z
u

te
nd

en
zi

el
l z

ut
re

ff
en

d

eh
er

 n
ic

ht
 z

ut
re

ff
en

d

ni
ch

t z
ut

re
ff

en
d

w
ei

ß 
ni

ch
t

Arbeitsbelastung verringern 28 12 4 3 9 0
Betrieb v. Haupterwerb -> Nebenerwerb 28 1 0 2 25 0
passte zur Betriebsorganisation 30 23 7 0 0 0
geringe Anpassungsmaßnahmen 29 17 11 1 0 0
Kostensenken durch weniger Dünger 30 16 4 1 7 2
Prämienzahlung hilft Betrieb weiter zu führen 32 23 6 1 2 0
Erntausfälle ausgleichen mit Prämie 27 5 5 9 6 2
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Tabelle A3.9: Frage B5 – Welche der folgenden Maßnahmen wurde infolge
der Teilnahme an der Grünlandextensivierung zur Deckung des
Futterbedarfs durchgeführt?

n Ja  nein

Intensivierung auf anderen Flächen 20 1 0 19
Ausweitung Maisflächen 20 0 1 19
Abstockung Viehbestand 26 15 3 8
Flächenzupacht 24 13 2 9
Zukauf Rauhfutter 22 1 4 17
mehr Kraftfutter 21 3 3 15
Aufgabe Betriebsteile Intensivzucht 19 4 2 3
Überhang Rauhfutter 21 5 6 10

teilweise, 
geringer
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MB-VI-Tabellen A4 – Einkommen, Beschäftigung und Vermarktung

Die Tabellen A4.1 bis A 4.10 bilden die Ergebnisse der Landwirtebefragung ab.

Tabelle A4.1: Frage C1 – Hat sich der Arbeitszeitbedarf auf Ihrem Betrieb
aufgrund der Teilnahme an der Grünlandextensivierung verän-
dert?

n ja, verringert nein ja, erhöht

Angaben in Prozent 32 37,5 43,8 18,8

Tabelle A4.2: Frage C1.1 – Wenn ja, wie hoch schätzen Sie die Veränderung
des Arbeitszeitbedarfs für die Durchführung der Grünlandexten-
sivierung auf Ihrem Betrieb ein?

n 0 
- <

10
 h

10
 - 

<2
0 

h

20
 - 

<3
0 

h

30
 - 

<5
0 

h

50
 - 

<1
00

 h

10
0 

- <
20

0 
h

20
0 

- <
50

0 
h

50
0 

- <
1.

00
0 

h

>1
.0

00
 h

Angaben in Prozent
Arbeitszeiterhöhung 6 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0
Arbeitszeitverringerung 9 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0 22,2 44,4 0,0 11,1

Tabelle A4.3: Frage C2 – Die Prämienzahlungen sind für Ihren Betrieb wich-
tig?

n sehr wichtig wichtig erwünscht unbedeutend weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 54 59,3 25,5 10,9 3,6 0,0
Grünlandextensivierung 33 57,6 30,3 12,1 0,0 0,0

Tabelle A4.4: Frage C4 – Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund der Flä-
chenförderung geändert?

n ja nein weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 38 100,0 0,0 0,0
Grünlandextensivierung 31 58,1 29,0 12,9
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Tabelle A4.5: Frage C4.1 – Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...?

n de
ut

lic
h 

ge
su

nk
en

ge
su

nk
en

ge
rin

gf
üg

ig
 g

es
un

ke
n

ke
in

e 
V

er
än

de
ru

ng

ge
rin

gf
üg

ig
 g

es
tie

ge
n

ge
sti

eg
en

de
ut

lic
h 

ge
st

ie
ge

n

Angaben in Prozent
Ökolandbau 49 4,1 0,0 4,1 20,4 18,4 38,8 12,2
Grünlandextensivierung 28 0,0 10,7 3,6 25,0 21,4 28,6 0,0

Tabelle A4.6: Frage C3 – Die Prämienzahlungen halten den Betrieb rentabel?

n ja nein

Angaben in Prozent
Ökolandbau 51 80,4 19,6
Grünlandextensivierung 27 81,5 18,5

Tabelle A4.7: Frage C5 – Vermarktungswege für Ihre Ökoprodukte?

n G
en

os
se

ns
ch

af
te

n

G
ro

ßh
an

de
l

Ei
nz

el
ha

nd
el

Er
ze

ug
er

ge
m

ei
ns

ch
af

te
n

D
ire

kt
ve

rm
ar

kt
un

g

So
ns

tig
es

Angaben in Prozent
Pflanzliche Produkte

Getreide 56 100 59,3 25,0 79,7 55,0 43,4
Kartoffeln 19 0,0 40,5 27,0 90,0 67,5 20,0
Lagergemüse 24 0,0 64,2 10,3 94,7 56,8 65,0
Frischgemüse 21 0,0 57,0 17,0 99,7 55,3 65,0
Obst 5 0,0 0,0 30,0 0,0 85,0 30,0

Tierische Produkte
Milch 18 75,3 82,7 10,0 100,0 52,8 8,7
Fleisch 51 0,0 64,3 38,9 45,2 62,7 5,5
Eier 19 0,0 30,0 35,0 0,0 85,4 100,0
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Tabelle A4.8: Frage C6 – Wie hoch ist der Anteil der Produkte, die Sie auf-
grund der veränderten Produktionsweise zu höheren Preisen
vermarkten können?

G
et

re
id

e

K
ar

to
ffe

ln

Fr
is

ch
ge

m
üs

e

La
ge

rg
em

üs
e

O
bs

t

M
ilc

h

R
in

df
le

is
ch

Sc
hw

ei
ne

fle
is

ch

Ei
er

Anzahl der Nennungen 35 12 11 12 5 9 25 12 11
Prozent 90,6 87,5 80,9 82,9 96,0 56,2 70,0 82,5 92,7

Tabelle A4.9: Frage C9 – Wie stellen Sie sich die zukünftigen Absatzchancen
für ökologisch erzeugte Produkte vor?

n de
ut

lic
h 

si
nk

en

si
nk

en

un
ve

rä
nd

er
t b

le
ib

en

an
st

ei
ge

n

de
ut

lic
h 

an
st

ei
ge

n

Angaben in Prozent 48 4,2 18,8 20,8 54,2 2,1

Tabelle A4.10: Frage C6 – Erhalten Sie für Ihre landwirtschaftlichen Produkte,
die Sie auf den Extensivierungsflächen produzieren, einen höhe-
ren Preis?

n ja nein

Angaben in Prozent 32 18,8 81,3
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Literaturbelege zu den Wirkungsketten der Wirkungsdiagramme
Wirkungsket-
ten

Wirkfaktor Literatur

Düngung/PSM Hoffmann 1999, Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes
Schleswig-Holstein 1999

Luft/Klima

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -art, -
häufigkeit

Ryszkowski & Kędziora o.J., Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000

Düngung/PSM Ad-Hoc-Arbeitskreis „Prioritätenprogramm“ 1999, Bach et al. 1997, Beh-
rendt 1999, Egge 1990, Frede & Dabbert 1998, Haas et al. 1998, UBA
1999, Waldhardt 1994, Weingarten 1996

Erosion Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Egge 1990, Frielinghaus
1996, Frielinghaus 1997, Ryszkowski & Kędziora o.J.,

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -häufigkeit
(inkl. Brache)

Anthony et al. 2001, Billen 1996, Billen et al 1994, Billen & Lehmann
1992, Forche et al. 1990, Haas et al. 1998, , Ryszkowski & Kędziora o.J.

Wasser

Uferrandstreifen Bach et al. 1997, DVWK 1990, Kreisel 1989, Landesumweltamt Branden-
burg 1996,

Düngung/PSM Billen & Lehmann 1992, Broll & Schreiber 1994, Domnig et al. 1991,
Elsen 1994, Haas et al. 1998, Rosenthal et al. 1998, Schulte 1989, Wald-
hardt 1994, Waldhardt 1994,

Erosion Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Elsen 1994, Frielinghaus
1996, Frielinghaus 1997,

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -häufigkeit, -
art (inkl. Brache, Ex-
tensivierung, Bewei-
dung, ...)

Billen & Lehmann 1992, Billen 1996, Billen et al. 1994, Bischhoff 2000,
Blankenburg 1995, Broll & Schreiber 1994, Diepenbrock & Hülsbergen
1996, Domnig et al. 1991, Forche et al. 1990, Gerowitt & Wildenhayn
1997, Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000, Waldhardt 1996, Wil-
helm 1999

Boden

Wasserhaushalt Blankenburg 1995, Rosenthal et al. 1998
Düngung/PSM (Ausha-
gerung, Ackerrand-
streifen, Ökolandbau,
Extensivierung, ...)

Bosshard 1999, Bräsecke 2002, Diepenbrock & Hülsbergen 1996, Elsen
1994, Emmerling & Schröder 1996, Evelt-Neite 1992, Frieben 1995, Hes-
sisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Na-
turschutz 1992, Heydemann 1981, Hofmeister 1996, Jaschke 1998, Kapfer
1994, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994, Oesau
1998, Rabe 2002b, Raskin 1995, Raskin et al. 1992, Rosenthal et al. 1998,
Rott 1992, Schumacher 1984, Schwöppe 1992, Steinmann & Gerowitt
2000, Strotdrees 1992, Waldhardt 1994, Wicke 1996

Biodiversität

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -häufigkeit, -
art (incl. Brache, Ex-
tensivierung, Bewei-
dung, Entwässerung)

Arlt & Jüttersonke 2000, Arens & Neff 1997, Berting & Meyer-Vosgerau
2001, Bischhoff 2000, Bräsecke 2002, Bruns et al. 2001, Dernedde 1997,
Dierschke 1985, Elsäßer 2000, Elsen 1994, Elsen 1996, Forche et al.
1990, Frieben 1995, Gerowitt & Wildenhayn 1997, Gerowitt 1996, Glimm
et al. 2001, Gloe 1998, Hälterlein 2002, Handke 1999, Hozaker & Meyer
1998, Hülbert und Adam 1994, Jaschke 1998, Kapfer 1994, Kiel 1999,
Kipp 1999, Klapkarek & Harter 1998, Knauer 1990, Krüß und Tscharntke
o.J., Kunzmann 1990, Kwak 1998, Labasch & Schneider 2000, Liepelt &
Suck 1994, Lille 1992, Lütkepohl 1993, Luick 1996, Masch 1994, Michels
& Raabe 1996, Michels 1999, Möseler 1989, Mückschel & Otte 2001,
Müller 1995, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994,
Oesau 1998, Otte et al. 1999, Papaja & Hülsbergen 1996,  Rabe 2000,
Rabe 2002a, Rabe 2002b, Radlmair & Donek 2002, Reinke 1990, Riehl
1992, Rosenthal et al. 1998, Rott 1992, Runge 1985, Schmidt 1996,
Schmidt 1985, Schöps 1995, Schomaker 1992, Schreiber 1997, Schuboth
1996, Schumacher et al. 1999, Schulte 1989, Schwabe 2001, Schwartze
1992, Schwartze 1994, Schwartze 1999, Schwöppe 1992, Spittler 2000,
Steffan-Dwenter & Tschaantke 1996, Steidel, 2002, Steinmann & Gerowitt
2000, Steinrücken 1990, Steinrücken & Sauer 1990, Strotdrees 1992,
Tscharntke 1996, Voigtländer et al. 2001, Vormann & Leisen 1999,
Waldhardt 1994, Waldhardt 1996, Wehnert 1990, Weis 2001, Westerna-
cher-Dotzler 1990, Wilhelm 1999, Zahn et al. 2002, Ziesemer 1993, Zie-
semer o.J., Zimmermann & Woike 1982, Zimmermann & Woike 1987
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Wasserhaushalt Berting & Meyer-Vosgerau 2001, Bruns et al. 2001, Gloe 1998, Handke
1999, Kapfer 1994, Klapkarek & Harter 1998, Köhler et al 2000, Liepelt
& Suck 1994,  Michels 1999, Michels et al. 1996, Rosenthal et al. 1998,
Rott 1992, Schleef & Walter 2001, Schomaker 1992, Schwartze 1994,
Woike 1983, Zöckler 1994,

Standortdiversität
(ausgeräumte Land-
schaft, Auen, Relief)

Bräsecke 2002, Briemle et al . 1991, Elsen 1996, Köhler et al. 2000, Kwak
1998, Münzel & Schuhmacher 1994, Rabe 2000, Rosenthal et al. 1998,
Schleef & Walter 2001

allgemein (z.B. Be-
standsentwicklungen,
Erfolgskontrollen)

Bornholdt et al. 2000, Gödde & Schwöppe 1983, Köhler et al. 2000, Mel-
ter & Welz 2001, Michels & Weiss 1996, Mitschke 2001, Müller & Illner
2001, Nehls 2001, Pless 1995, Schwabe 2001, Schwöppe & Schwöppe
1992, Stephan & Wittjen 1999, Vest 1989, Weiss et al. 1999, Woike 1989

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -art, -
häufigkeit

Forche et al. 1990, Steidel 2002,Landschaft

Wasserhaushalt Vormann & Leisen 1999

Kurzübersicht über länderspezifische begleitende naturschutzfachliche
Untersuchungen

Das LANU hat zur Halbzeitbewertung ein Zusammenstellung von Untersuchungen vor-
genommen, mit denen die Wirkungen der Vertrags-Naturschutzmaßnahmen (f2) und des
Halligprogramms (f3) beurteilt werden können. Es handelt sich fast ausschließlich um
Untersuchungen vor 2000, deren Ergebnisse jedoch in Form von Analogieschlüssen auf
die derzeitige Programmlaufzeit übertragen werden können. Die wichtigsten Ergebnisse
werden im folgenden in Form von Exzerpten dargestellt. Sie ergänzen die allgemeinen
Literaturangaben zu den Wirkungsdiagrammen um länder- und maßnahmenspezifische
Aussagen.

Studie (Quelle) 1 Was wissen wir über den Einfluss der Salzwiesenbewirtschaftung an der Nord-
seeküste auf Brutvögel? Sind Nationalparkzielsetzung und Brutvogelschutz
hier vereinbar?, Bernd Hälterlein, Nationalparkamt Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer, Tönning, 2002 (www.wattenmeer-nationalpark.de/flag/brut.pdf)

Maßnahme Salzwiesenbewirtschaftung (ohne Beweidung, mit extensiver Beweidung, mit inten-
siver Beweidung)

Biotoptyp Salzwiesen
Inhalt Auswertung verschiedener Untersuchungen zum Einfluss der Salzwiesenbewirt-

schaftung auf Brutvögel an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins; Aussagen zur
Salzwiesenentwicklung; Konsequenzen der Bewirtschaftung auf die Gesamtdichte,
Artenzahl und Vielfalt, Schlupf- und Bruterfolge; Darstellung der Entwicklung ein-
zelner Arten

Ergebnis In ungenutzten Salzwiesen kommt es gegenüber Weiden oder Mähwiesen bei der
Artenzahl und bei der Gesamtdichte an Brutvögeln zu einem deutlichen Anstieg
sowie zu einer höheren Vielfalt und nicht, wie gelegentlich befürchtet zu deren
Verringerung.
Alle Küstenvogelarten können unabhängig von der Nutzung und vom Vegetations-
typ alle Salzwiesenbereiche als Brutplatz nutzen; Säbelschnäbler und Küstensee-
schwalben bevorzugen allerdings vegetationsarme Flächen oder sehr niedrige Ve-
getation, hier kann es nach der Beweidungsrücknahme in den 1990ern zu Bestands-
verlagerungen hin zu beweideten Salzwiesen gekommen sein (Gesamtbestände
Wattenmeer nicht rückläufig). Beim Kiebitz sind Bestandsrückgänge zu verzeich-
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nen, zu denen auch die Nutzungsänderungen in den Salzwiesen beigetragen haben
können, alle anderen Wiesenlimikolen scheinen von den Brachflächen zu profitieren
(am offensichtlichsten Rotschenkel und Uferschnepfe). Für Küstenvögel bietet die
Bewirtschaftung keinerlei Vorteile - Landwirtschaft in Salzrasen ist aus Sicht des
Küstenvogelschutzes entbehrlich; aus Sicht großer und artenreicher faunistisch und
sicherlich auch floristischer Lebensgemeinschaften verbietet sich die Landwirtschaft
geradezu.
Ein optimaler Natur- und Vogelschutz im Wattenmeer dürfte vielmehr mit der Ge-
währleistung der „natürlichen Entwicklung“ des Ökosystems konform sein; im Ge-
gensatz zu binnenländischen Gebieten kommt eine Nutzungsaufgabe in den Nord-
see-Salzwiesen auch den meisten „Wiesenvogelarten“ zugute.

Anmerkung Das Halligprogramm umfasst sowohl Bewirtschaftungsauflagen, aber auch die För-
derung von natürlich belassenen Salzwiesen, daher sind die Ergebnisse z.T. auf das
Halligprogramm übertragbar.

Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

verstärkte Förderung natürlich belassener Salzwiesen

Studie (Quelle) 2 Brutvögel an der schleswig-holsteinischen Westküste, Bernd Hälterlein, Lan-
desamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning,
www.wattenmeer-nationalpark.de/archiv/monitoring/98/1998-brutvoegel.pdf (be-
sucht am 02.12.02)

Maßnahme Beweidungsrücknahme
Biotoptyp Salzwiesen der schleswig-holsteinischen Westküste
Inhalt langjährige Brutbestandserfassung von Küstenvögeln; aktuelle Bestände und

Trends; Aussagen zu Folgen der Beweidungsrücknahme
Ergebnis (in Bezug
auf die Maßnah-
men)

Auswirkungen der Beweidungsrücknahme in den Salzwiesen, die an der Festlands-
küste großflächig seit 1991 umgesetzt wurde, werden besonders drastisch am Bei-
spiel des Rotschenkels deutlich, dessen Bestände danach in vielen Gebieten deutlich
anstieg. Uferschnepfen brüteten bis vor einigen Jahren nur ausnahmsweise außen-
deichs, 1997 waren es allein im Osewoldter Koog-Vorland 57 Paare. Die höhere
Vegetation ermöglichte darüber hinaus die Neuansiedlung oder Bestandszunahmen
weiterer Brutvogelarten insbesondere Enten und Singvögel.
Mit Rücknahme der Beweidung von Salzwiesen ist die wichtigste Voraussetzung für
die Bedeutung der Küstenlebensräume als Rückzugsgebiet für „Wiesenvogelarten“
geschaffen.
Veränderungen der Brutvogelbestände auf der Hamburger Hallig seit Rücknahme
der Beweidung 1991 (nach Angaben des NABU)
Abnahme Ohne Veränderung Zunahme Neue Brutvögel

Säbelschnäbler Austernfischer Brandente Löffelente
Küstenseeschwalbe Sandregenpfeifer Stockente Reiherente

Lachmöwe Kiebitz Eiderente
Silbermöwe Rotschenkel Mittelsäger

Sturmmöwe Kampfläufer
Feldlerche Uferschnepfe
Wiesenpieper Sumpfohreule
Schafstelze Hänfling
Bachstelze Rohrammer

Anmerkung Beweidungsbeschränkungen bzw. –rücknahme erfolgt auf der Hamburger Hallig im
Zuge der Vertrags-Naturschutzprogramme

Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

durch die langjährige Kartierung von Brutvögelbeständen kann ein guter Überblick
bzw. eine Gesamteinschätzung der Situation gewährleistet werden
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Studie (Quelle) 3 Arbeitsschwerpunkte 2001 der für Naturschutz und Landschaftspflege zustän-
digen Fachinstitutionen der Länder, Schleswig-Holstein, Dr. Jürgen Eigner und
Dipl.-Biol. Inke Rabe, Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-
Holstein in Natur und Landschaft – 77.Jahrgang (2002) – Heft 5

Maßnahme Vertrags-Naturschutz
Biotoptyp insbes. Grünland
Inhalt Zusammenfassung der Ergebnisse der Begleituntersuchungen zum Vertrags-

Naturschutz (in Schleswig-Holstein seit 1986)
Ergebnis Generell lässt sich für die untersuchten Grünlandbestände ein guter Erhaltungszu-

stand feststellen, v.a. gilt das für die Erhaltung artenreicher Feuchtwiesen sowie
nährstoffarmer, trockener Magerrasen, aber auch für artenreiche Bestände der Wei-
delgras-Weißkleeweide. Dagegen können sich auf ehemaligen Ackerflächen, die mit
einer Grasmischung eingesät wurden, auch nach 7- bzw. 8-jähriger Extensivierung
und Bewirtschaftung unter Auflagen noch keine für altes Grünland typischen Be-
stände etablieren. Um so wichtiger ist die Erhaltung und Bewahrung noch bestehen-
der alter, artenreicher Dauergrünlandstandorte.
Eine große Zahl Wirbelloser profitiert von einer extensiven Bewirtschaftung. Für
Arten der Bodenoberfläche wie Laufkäfer und epigäische Spinnen gilt, dass sie auf
höhere Bodenfeuchte und daher generell auf Vernässungsmaßnahmen durch biotop-
gestaltende Maßnahmen reagieren. Späte Nutzungstermine begünstigen vor allem
Pflanzen fressende Arten wie Heuschrecken, Wanzen, Zikaden, Blatt- und Rüsselkä-
fer sowie Blüten besuchende Schwebfliegen und Stechimmen. Der gegenüber früh
gemähten Wiesen größere Strukturreichtum der Vegetation ist eine wesentliche
Voraussetzung für eine artenreiche Insektenfauna. Wirbellose profitieren bes. von
den biotopgestaltenden Maßnahmen in Form brachliegender Randstreifen und Feld-
zwickel. Die Reduktion der Bewirtschaftung fördert neben der Artenvielfalt v.a.
funktionale Beziehungen und Leistungen der Insektengilde wie Nahrungsnetze,
Räuber-Beute-Beziehungen und Bestäuberleistungen.
Die Bruterfolge von Wiesenvögeln werden nicht allein durch Einschränkungen der
Bewirtschaftungsintensität gewährleistet. Wesentlich sind hohe GW-Stände im
Frühjahr (verzögerte Vegetationsentwicklung, stocherfähige Böden). Auf vielen
Standorten erschweren irreversible Bodenveränderungen einen erfolgreichen Wie-
senvogelschutz.
Generell tragen die biotopgestaltenden Maßnahmen in allen Vertragsmustern zur
dauerhaften Aufwertung der Vertragsflächen bei.

Anmerkung Begleituntersuchungen zum Vertrags-Naturschutz für Rückschlüsse der heute ange-
botenen Maßnahmen verwendbar

Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

• Wiedervernässung wichtig
• späte Mahd besonders „wertvoll“
• irreversible Bodenveränderungen erschweren erfolgreichen Wiesenvogelschutz
• artenreiche Feuchtwiesen und Magerrasen sprechen am Besten auf Vertrags-

Naturschutz an

Studie (Quelle) 4 Entwicklung und erste Ergebnisse des Extensivierungsprogramms in Schles-
wig-Holstein, Fridtjof Ziesemer in Beiträge zu Naturschutz und Landschaftspflege
1987-1991, Kiel 1991

Maßnahme Maßnahmen des Extensivierungsprogramms bis Ende 1988 (Wiesenvogelschutz,
Brachvogelschutz, Birkwildschutz, Sumpfdotterblumenwiesen, Kleinseggenwiesen,
Amphibiengrünland, Trockenes Magergrünland, Ackerwildkräuter, Ackerbrache)

Biotoptyp Schwerpunkt Grünland
Inhalt Überblick über bestehendes Grünland in Schleswig-Holstein und bestehende Ver-

trags-Naturschutzverträge (Stand: 31.12.1988); Entwicklung des Extensivierungs-
programms; Angebots- und Vertragsflächen (Stand: 21.12.1988); Darstellung der
Ergebnisse und Schlussfolgerungen
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Ergebnis Die Bruterfolge von Uferschnepfe und Großem Brachvogel, die als Repräsentanten
der Wiesenvögel untersucht wurden, sind offenbar auch auf extensiv bewirtschafte-
ten Flächen nicht ausreichend (die für die Förderung ausgewählten Gebiete waren
häufig nicht feucht genug, zulässige Bewirtschaftung war noch zu intensiv). Mit den
bisher angewandten Vertragsmustern lässt sich die Situation von Uferschnepfe und
Großem Brachvogel nicht verbessern.
Von der bisher extensivsten Bewirtschaftungsform (Kleinseggenwiesen ab 01.08.)
profitieren bisher wenigstens pflanzenverzehrende und blütenbesuchende Insekten.
Bodenoberflächenaktive Arten reagierten hingegen kaum; für sie ist der Faktor
„Bodenfeuchte“ ausschlaggebendes Kriterium (Heydemann 1988).
Eine Schutzfunktion haben Bracherandsteifen für die Wirbellosenfauna der Knicks.
Blütenbesucher profitieren von der Verbundwirkung der Randstreifen. Eine Förde-
rung der auf dem Acker lebenden Tierwelt ist kaum feststellbar (Heydemann 1988).
Der Amphibienschutzvertrag hat die  Besonderheit, dass die Zuwendungsempfänger
mindestens 1-2 % der Vertragsfläche für biotopgestaltende Maßnahmen zur Verfü-
gung stellen müssen. Es hat sich gezeigt, dass dieses Konzept, ergänzt durch 20 m
Breite, düngerfreie Randstreifen und, wo möglich, durch Grabenverbreiterungen,
Erfolg hat.
Aus den Ergebnissen wurden folgende Schlussfolgerungen zur Änderung der Maß-
nahmen abgeleitet:
● biotopgestaltende Maßnahmen sollten mit allen Grünlandverträgen verbunden

werden, insbes. zur Wasserstandsanhebung
● Verminderung des Düngeraufwands, möglichst bis zum völligen Verzicht
● Ausdehnung der Bewirtschaftungsruhezeit, späterer Mahdzeitpunkt, Verringe-

rung der Viehdichte
● Bei steigenden Bewirtschaftungsbeschränkungen Anhebung der Ausgleichszah-

lung
● Ackerbracherandstreifen bis zu 5 Jahre ungestört
● Ungenutzte Bereicht im Grünland

Anmerkung Das Extensivierungsprogramm ist bedingt vergleichbar mit den Maßnahmen des
heutigen VNS, da eine Verbesserung gem. den Erkenntnissen erfolgt ist (vgl. bio-
topgestaltende Maßnahmen).

Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

eine Modifikation der Vertrags-Naturschutzteilmaßnahmen ist auf Grundlage der
Ergebnisse erfolgt

Studie (Quelle) 5 Auswirkungen von Bracheflächen auf die Vogelwelt der Knicklandschaft: Die
Goldammer als Anzeiger der Lebensraumqualität, Rolf Lille, Abdruck aus dem
Bauernblatt/ Landpost, 31.Heft, 1992 (Untersuchungen i.A. des LANU)

Maßnahme Extensivierungsförderung, Flächenstilllegung
Biotoptyp Knicklandschaft (brachliegende Ackerrandstreifen und Felder)
Inhalt Untersuchungen (1986 bis 1990), ob die im Rahmen von Extensivierungsprogramm

und Flächenstilllegung brachliegenden Ackerrandstreifen und Felder positive Aus-
wirkungen auf die Vogelwelt der Knicks haben, am Beispiel der Goldammer als
typische Brutvogelart der Knicklandschaft

Ergebnis Bracheflächen und Haferfelder sind die beliebtesten Nahrungshabitate; die
Nestlingsnahrung wurde zu fast 50 % in Bracheflächen gesammelt. Neben der Gold-
ammer wurden 36 weitere Vogelarten nahrungssuchend auf den Bracheflächen fest-
gestellt, davon 14 häufig oder regelmäßig und 22 noch mehrfach oder vereinzelt.
Insbes. Goldammer, Baumpieper, und Dorngrasmücke dürften als Singvögel der
Knicklandschaft vom Nahrungsangebot auf Bracheflächen profitieren, des Weiteren
Feldlerche, Stieglitz, Neuntöter und Braunkehlchen. Reich strukturierte Bracheflä-
chen mit lückiger Vegetation und eingestreuten Horsten von Wildkräutern und Grä-
sern bieten zahlreichen Vogelarten optimale Lebensbedingungen und somit eine
ökologische Bereicherung der Knicklandschaft.
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Anmerkung --
Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

• Brachflächen mit besonderer Bedeutung für die Vogelwelt
• Flächen sollten strukturreich sein

Studie (Quelle) 6 Erfolgskontrolle Grünlandextensivierung: Flora, Fauna, Interaktionen; fau-
nistische Untersuchungen auf Grünlandflächen im Niederungsbereich der Bilsbek
unter besonderer Berücksichtigung von Flächen des „Biotopprogramms im Agrarbe-
reich“, Dr. A. Krüß und Prof. Dr. T. Tscharnke, Göttingen, o.J.

Maßnahme Untersuchungen der seit 1992 durch „Biotop-Programme im Agrarbereich“ (sieben
Vertragsmöglichkeiten) unterstützten Extensivierungsprogramme

Biotoptyp Grünland
Inhalt Die vorliegende Untersuchung befasst sich damit, ob mit den Extensivierungsmaß-

nahmen tatsächlich die erwartete bzw. erhoffte Erhöhung des Struktur- und Arten-
reichtums einhergeht. Die Untersuchungsflächen lagen in der Bilsbekniederung
nördlich von Pinneberg und umfassten Intensivweiden, Extensivweiden und Sukzes-
sionsflächen.

Ergebnis Die Extensivierung führte zu keiner Erhöhung des floristischen Artenreichtums oder
zur Erhöhung der Heterogenität des Vegetationsmosaiks. Trotzdem lag die Arten-
zahl der Heuschrecken, Tagfalter, Käfer, Wanzen und Schlupfwespen auf Extensiv-
weiden signifikant höher als auf Intensivweiden. Auch die Parasitoiden-Artenzahl
beim Weißklee und der Samenansatz beim Hornklee profitierten deutlich von der
Extensivierung. Ebenso erwies sich die Anlage von kleinen Ausschlüssen als floris-
tisch wenig, aber als faunistisch sehr interessant. Bei Zusammenfassung der Ergeb-
nisse zeigt sich eine Tendenz zunehmender Artenzahlen von den artenarmen Inten-
sivweiden über die Extensivweiden hin zu den auffallend artenreichen Sukzessi-
onsflächen. Die Extensivierung der Weiden erwies sich aus faunistischer Sicht sehr
viel vorteilhafter, als dies floristische Kartierungen vermuten lassen. Auch das par-
tielle Brachfallen der Weiden, wie es im Rahmen der biotopgestaltenden Maßnah-
men erfolgte, sollte wegen seiner großen ökosystemaren Bedeutung nicht nur wei-
tergeführt, sondern sogar über die bisherigen 2 % der Fläche ausgeweitet werden.
Zu einer weiteren Erhöhung von struktureller Heterogenität und Artenreichtum
könnte auch der Verzicht auf den Pflegeschnitt gehören.

Anmerkung Die seit 1992 durch die „Biotop-Programme im Agrarbereich“ (sieben Vertrags-
möglichkeiten) unterstützten Extensivierungsprogramme sind tendenziell vergleich-
bar mit den laufenden Vertrags-Naturschutzmaßnahmen.

Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

umfassende Betrachtung der Auswirkungen auf die Biodiversität

Studie (Quelle) 7 Auswirkungen des Vertrags-Naturschutzes und weiterer Förderprogramme auf
die Vegetation ausgewählter Grünlandflächen, Abschlussbericht 2001 (Kurzfas-
sung), Dipl.Biol. Jürgen Schmidt, im Auftrag des Landesamtes für Natur und Um-
welt Schleswig-Holstein Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege (2001)

Maßnahme Maßnahmen des Förderprogramms Vertrags-Naturschutz, die sich auf Grünland
beziehen (7 Vertragsvarianten - 6 im Grünlandbereich, 1 auf Ackerflächen)

Biotoptyp Grünland
Inhalt Ergebnisse der vegetationskundlichen Untersuchungen (28 Vertragsflächen mit 61

Dauerquadraten); Auswertung und Beschreibung der Vegetationsentwicklungen in
den untersuchten Vertragsflächen und Dauerquadraten für den Untersuchungszeit-
raum 1994-2001 bzw. 1999-2001

Ergebnis In den 28 Vertragsflächen des Förderprogramms „Vertrags-Naturschutz“ konnte
2001 eine mittlere Artenzahl von 67,9 Arten je Vertragsfläche ermittelt werden. In



26 Kapitel 6       Materialband – Kapitel VI – Anhang 3: Wirkungsdiagramme

den 19 Vertragsflächen des Untersuchungszeitraums 1994-2001 ist ein Anstieg der
mittleren Artenzahl von 58,2 Arten (1994) um 14,0 auf 72,2 Arten (2001) je Ver-
tragsfläche zu verzeichnen. In den 61 Dauerquadraten des „Vertrags-Naturschutzes“
wurde 2001 eine mittlere Artenzahl von 22,6 je Dauerquadrat ermittelt. In den aus
dem Untersuchungszeitraum 1994-2001 verbleibenden Dauerquadraten ist ein An-
stieg der mittleren Artenzahl von 22,0 Arten (1994) um 1,3 auf 23,3 Arten (2001) je
Dauerquadrat festzustellen.
Zusammenfassend lässt sich für die im Förderprogramm „Vertrags-Naturschutz“
untersuchten Grünlandbestände ein guter Erhaltungszustand feststellen mit Ent-
wicklungstendenzen zu artenreicheren, für Dauergrünland charakteristischen Pflan-
zengesellschaften und partiellen Zunahmen von Magerkeits- und Unterbeweidungs-
zeigern. In Vertragsflächen der ehemaligen Ackerumwandlung hält die Etablierung
und Stabilisierung eines für Dauergrünland charakteristischen Arteninventars an.
Von Anbeginn der Untersuchungen in typischer Weise ausgebildete Sumpfdotter-
blumen- und Salzwiesen weisen auch 2001 einen guten Erhaltungszustand auf, mit
stellenweiser Ausbreitungstendenz der sie charakterisierenden  Pflanzenarten in
einigen Vertragsflächen. Beispielhaft zeigt sich jedoch auch in einem Teilbereich
einer Sumpfdotterblumenwiesen-Vertragsfläche nach vorjähriger Grabenräumung
die große Empfindlichkeit von Feuchtwiesenarten gegenüber intensiver Entwässe-
rung durch Rückgang bzw. Ausfall der bezeichnenden Arten.

Anmerkung Die untersuchten Maßnahmen sind mit den heutigen Teilmaßnahmen des Vertrags-
Naturschutzes vergleichbar bzw. gehen zeitlich ineinander über.

Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

• Maßnahmen des Vertrags-Naturschutzes sind zur Entwicklung artenreicher
Grünländer geeignet

• auf ertragsreichen Standorten sind lange Vertragslaufzeiten notwendig

Studie (Quelle) 8 Kurze zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Effizienzuntersu-
chungen zur „Extensivierungsförderung“, den „Biotopprogrammen im Agrar-
bereich“ und dem „Vertragsnaturschutz in der Landwirtschaft“, Inke Rabe,
LANU, Flintbek, 2002

Maßnahme Extensivierungsförderung; Biotopprogramme im Agrarbereich; Vertrags-
Naturschutz in der Landwirtschaft

Biotoptyp alle innerhalb der oben genannten Maßnahmen geförderten Biotoptypen (Schwer-
punkt Grünland)

Inhalt zusammenfassende Darstellung bisher gelaufener und noch weiter laufender Unter-
suchungen als Wirkungskontrolle zu den Vertrags-Naturschutzmaßnahmen des ZAL
(Flora und Fauna)

Ergebnis Bestand und Bruterfolg von Wiesenvögeln (1986-1988, 1993, 1997): Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen sind notwendige Bedingungen zur Erhöhung des Bruterfolgs
und Sicherung der Bestände. Die  Maßnahmen zeigen nur dort eine ausreichende
Wirkung, wo sie Wasserhaltemaßnahmen einschließen. Zur Optimierung der Aus-
wirkungen müssen die Bewirtschaftungsauflagen noch spezieller an den Bedürfnis-
sen der Wiesenvögel ausgerichtet werden.
Auswirkungen auf wirbellose Tiere (1986-1988, 1997): Die Förderung schutzbe-
dürftiger Wirbellosengruppen ist im Feuchtgrünland nur bei hoher Bodenfeuchte
und sehr später Bewirtschaftung möglich. Das bedeutet hohe Kosten, die die Effi-
zienz  solcher Maßnahmen in Frage stellen. Schutzbedürftigen Wirbellosengruppen
ist effizienter auf ungenutzten oder spezifisch gepflegten  (im allgemeinen ange-
kauften) Flächen zu helfen, die keinen wirtschaftlichen Nutzen abwerfen müssen.
Auf Standorten wie im trockenen Magergrünland können Wirbellose durchaus mit
Bewirtschaftungsverträgen gefördert werden. Es sind nach Möglichkeit ungenutzte
Randbereiche oder punktuelle Flächenbereiche zu schaffen.
Auswirkungen auf die Vegetationsentwicklung (1986, 1990, 1994-1996, 1998-
2000): V.a. artenreiche Feuchtwiesen und nährstoffärmere, trockenere Magerrasen
können durch die Verträge erhalten werden. Eine vorherige Aushagerung insbes. zur
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Regeneration produktiver artenarmer Feuchtwiesen ist notwendig. Mit Ausnahme
nährstoffarmer Standorte sind 5-jährige Verträge für die gewünschte ökologische
Entwicklung nicht ausreichend
Auswirkungen von Ackerrandstreifen auf die Fauna der Knicks (1987-1990): Brach-
randstreifen schützen die Fauna der Knicks äußerst wirkungsvoll vor Nährstoffein-
trag und mechanischer Beeinträchtigung. Sie verbessern die Nahrungsgrundlage und
damit den Fortpflanzungserfolg von Vögeln der Agrarlandschaft. Bestellte, aber
ungespritzte Randstreifen wirken sich auf die Knickfauna und die Wirbellosenfauna
der Äcker weniger positiv aus.
Auswirkungen des verminderten Düngereintrags auf Flora und Fauna der Marsch-
gräben (1987-1988): Hieraus ergeben sich positive Folgen für die Wasserqualität
und den Pflanzenarten- und Tierartenreichtum der Gräben, verstärkt durch biotop-
gestaltende Maßnahmen wie Aufweitung der Gräben oder  Abflachung der Graben-
ränder.
Fauna und Flora auf Brachflächen (1989-1991): Insbes. selbstbegrünte Dauerbra-
chen sind pflanzen- und tierartenreiche Lebensräume (bes. auf nährstoffarmen
Standorten), die Strukturelemente der Landschaft ergänzen können. Des Weiteren
sind die Brachflächen wirkungsvolle Puffer für ökologisch sensible Bereiche und
Gewässer.
Funktion von Uferrandstreifen für den Biotopverbund (1992): Uferrandstreifen
dienen als kleine Trittstein- und Rückzugsbiotope. Die Verbundwirkung der Ufer-
randstreifen ist jedoch gering. Breitere, gehölzbestandene Randstreifen könnten eine
bessere Verbundwirkung haben.
Oberflächenabflussmengen an Uferrandstreifen (1989-1992): Wirksame Maßnah-
men zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen sind nicht in schmalen Uferrandstrei-
fen, sondern in erster Linie auf der ganzen Fläche zu verwirklichen.
Untersuchungen der Pflanzen-Insekt-Systeme auf extensiv versus intensiv bewirt-
schafteten Grünlandflächen (1995-1997): Extensivierungsmaßnahmen auf wechsel-
feuchten Grünlandstandorten bewirken kaum sichtbare Veränderungen in der Vege-
tation, trotzdem ergeben sich positive Effekte auf die Insektenfauna. Ungenutzte -
auch kleinflächige - Bereiche erfüllen diese Aufgabe unter den gegebenen Ver-
tragsauflagen weit effektiver. Biotopgestaltende Maßnahmen sind ein Schritt in die
richtige Richtung zum Schutz der Insektenfauna. Auf bewirtschafteten Flächen lie-
ßen sich die Ergebnisse der Extensivierungsmaßnahmen optimieren, z.B. durch ein
Verbot der Pflegeschnitte.
Entwicklung von Amphibien- und Wiesenvogelbeständen in den Förderungsgebieten
der „Biotopprogramme“ (1997), Erfolgskontrolle biotopgestaltende Maßnahmen im
Agrarbereich (1998): Es sollten größere biotopgestaltende Maßnahmen gefördert
werden. Bei der Gewässeranlage sollte auf eine optimale Gestaltung der Gewässer
für die Zielgruppe Amphibien geachtet werden, d.h. die Maßnahmen sollten geziel-
ter, nachhaltiger und größer sein.
Bedeutung der nach Maßgabe des Vertrags-Naturschutzes bewirtschafteten Flächen
für den Nahrungserwerb der Trauerseeschwalbe: Die Untersuchungen unterstreichen
die Bedeutung geeigneter Nahrungshabitate in unmittelbarer Umgebung der Kolo-
nie. Von wichtiger Bedeutung scheinen eine alternierende Grabenpflege sowie
kleinräumig wechselnde unterschiedliche Pflegezustände zu sein.
Bedeutung der Bewirtschaftungsauflagen zum Schutz der Trauerseeschwalben für
den Bestand von Wiesenlimikolen auf Eiderstedt: Es konnte noch nicht ermittelt
werden, ob die Bewirtschaftungsauflagen zu einem höheren Bruterfolg führen; he-
rausgefunden wurde eine deutlich höhere Siedlungsdichte der Limikolen auf den
Flächen des Vertrags-Naturschutzes. Generell reicht der im Rahmen der brutbiolo-
gischen Untersuchungen ermittelte Wert von 0,33 flüggen Küken nicht aus, um den
Bestand auf Eiderstedt zu erhalten.

Anmerkung Die untersuchten Maßnahmen sind z.T. mit den heutigen Fördertatbeständen iden-
tisch; andere Ergebnisse können im Analogieschluss übertragen werden.

Schlussfolgerungen • alle Maßnahmen liefern einen positiven Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität
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in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

• zum Schutz spezieller Arten müssen z.T. weitere Anstrengungen unternommen
werden

Studie (Quelle) 9 Der Bodenbrüter und die Weidemast - eine Symbiose, Vertragsnaturschutz auf
Eiderstedt: die Trauerseeschwalben stehen im Blickpunkt,  Rabe, I., in: Bauern-
blatt, 2. März 2002

Maßnahme Trauerseeschwalben (f2)
Biotoptyp Moore, Sümpfe, Verlandungszonen von Seen, krautreiche Kuhlen und Wasserläufe

der Küstenmarschen
Inhalt Bericht über den Vertrags-Naturschutz zum Schutz der Trauerseeschwalben und

erste Erfolge
Ergebnis Seit den 1960er Jahren ging die Zahl der Brutpaare der Trauerseeschwalbe von 600

auf 130 in Schleswig-Holstein zurück. 1115 ha Grünland werden nach den Auflagen
des Vertrags-Naturschutzes bewirtschaftet. Der Brutbestand der Trauerseeschwalbe
hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt, wobei der Bruterfolg schlecht war.
Gründe dafür seien u.a. die kalte und nasse Witterung während der Schlupfzeit und
Beutegreifer. Daher seien künstliche Nisthilfen in Form kleiner Schwimminseln
unverzichtbar.
Ein weiteres Problem sind die niedrigen Wasserstände in den Gräben, wodurch
diese zuwachsen und verlanden und damit die Nahrung der Trauerseeschwalbe,
Froschlaich, Stichlinge und Wasserinsekten verschwinden. Die Entwässerung Ei-
derstedts ist zu intensiv und der Salzwassereinstau schadet dem Lebensraum Süß-
wasser. Von einer moderaten Entwässerung bei besserer Zusammenarbeit zwischen
Sielverbänden und Naturschutz würden neben Trauerseeschwalben auch die amphi-
bische Lebewelt und weitere Wiesenvögel profitieren.

Anmerkung ---
Schlussfolgerungen
in Hinblick auf die
Halbzeit-
Bewertung

• Erfolg der Maßnahme muss weiterverfolgt werden
• sinnvolle Ergänzungen, wie Wasserstandsregelungen, sind nicht oder nur sehr

schwer über den Vertrags-Naturschutz umzusetzen
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