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Vorwort

Die Sturmflut, wenn Sie kdme, ich wiir-
de sie fur ein Gleichnis dessert nehmen,
was iiber uns hereindroht. Fur ein Zei-
chen des Himmels, dass wir vielleicht
aus unserem frevelhaften Taumel, aus
unserem Schaum- und Traumleben
erwachen, emporschrecken...

(nachF. Spielhagen, Sturmflut, 1876)

Das apokalyptisch anmutende Zitat bezieht sich nicht auf den heutigen Nutzungs-
druck auf die Kustenlandschaft. Es kniipft vielmehr an den spekulativen und rilck-
sichtslosen Bau eines Kriegshafens nebst Eisenbahnlinie an, die Opfer der Sturm-
flut von 1872 wurden. Die Geschichte ist Dichtung, kann aber als Metapher daftir
dienen, was passiert, wenn der Kustenraum ohne Riicksicht auf die durch die na-
turliche Dynamik und Belastbarkeit gesetzten Grenzen beansprucht wird.

Vor letztgenanntem Hintergrund zeigt die vorliegende Arbeit am Beispiel des
Kustenschutzes tatsachliche und rechtliche Moglichkeiten auf, um die (Ostsee-)
Kiistenraume im weitestgehenden Einklang mit den naturraumlichen Bedingungen
und damit zugleich zum Nutzen aller zu entwickeln. Die Arbeit soil zugleich einen
Beitrag zum rechtlich bislang wenig untersuchten Umgang mit nicht oder kaum
beeinflussbaren Naturvorgangen leisten. Hierbei ist die Darstellung vom Gedan-
ken der Akzeptanz der naturraumlichen Bedingungen getragen. Umwelt- und Na-
turschutz sind kein altruistischer Selbstzweck, sondern Voraussetzung ftir das
dauerhafte Uberleben der Menschheit selbst. Obgleich es sich hierbei um eine
Binsenweisheit handeln mag, ist dieser Ausgangspunkt fur das Verstandnis der
Arbeit von Bedeutung. Er war Richtschnur fur die Problemanalyse und, soweit
moglich, fur die Losungsfindung. Gleichwohl liegt einer wissenschaftlichen Dar-
stellung immer auch ein Prozess zugrunde. Die Gedankenwelt verandert sich, auch
nach Abschluss der Untersuchung. In diesem Lichte erheben die Ergebnisse der
Arbeit keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit. Im Gegenteil: Sie sollen zur Diskussi-
on und weiterer Forschung anregen.

Die Arbeit, die im Sommersemester 2003 bei der Juristischen Fakultat der Uni-
versitat Rostock als Promotion angenommen wurde, beriicksichtigt in der jetzt



VIII Vorwort

vorliegenden Form Gesetzgebung, Rechtsprechung und relevante rechtswissen-
schaftliche Literatur bis zum 31.01.2005.

Am Entstehen und Gelingen haben auf die eine oder andere Art viele beigetra-
gen. Mein herzlichster Dank gilt zuerst Prof. Dr. Czybulka, der die Arbeit die gan-
ze Zeit iiber intensiv betreute. Ohne seinen fachlichen und personlichen Einsatz
hatte die Arbeit so nicht entstehen konnen. Der Begriff ,,Doktovater" hat in ihm
eine passende Entsprechung gefunden. Ich bedanke mich weiterhin bei Prof. Dr.
Marz filr die Erstellung des Zweitgutachtens, bei Prof. Dr. Lampe vom Geogra-
phischen Institut der Universitat Greifswald filr die Begutachtung des naturwis-
senschaftlichen Teils und bei Prof. Dr. Winkler von Mohrenfels filr die angeneh-
me Leitung der Disputation. Bedanken mochte ich mich auch bei Prof. Dr. Kauf-
fold von der Gesellschaft der Foderer der Universitat Rostock fur die Pramierung
mit einem Joachim-Jungius-Preis und stellvertretend fur die Gesellschaft filr Um-
weltrecht und ihrem Preisgremium bei Prof. Dr. Dolde und Dr. Paetow fur die
Auszeichnung mit einem Umweltpreis. Nicht zuletzt bin ich Herrn Carlsen, Prof.
Dr. Louis und Frau Reschke filr die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe
,,Natur und Recht" dankbar.

Viele Freunde und Bekannte trugen ganz wesentlich zum Gelingen der Arbeit
bei, sei es durch fachlichen Rat, technische Hilfe, Korrekturlesen oder wohltuende
Ablenkung. Ich bedanke mich bei Michael Berlin, Barbel Boldt, Olaf Deinert,
Christian Fiigner, Martin Gellermann, Jacqueline Heller, Erika Heller, Sabine und
Michael Kroger, Heiko Krliger, Stepfen Lange, Uwe Miiller, Mike Pothig, Falk
Schieweck, Katrin Stredak, Maggi Werth und Kristin Zscheile. Mit der Veroffent-
lichung endet zugleich ein Lebensabschnitt, der trotz vieler schoner Erlebnisse
nicht immer einfach war. In schwierigen Zeiten hatten die Hauptlast wohl meine
Lebenspartnerinnen zu tragen. Filr den Beistand, den ich von ihnen in jeglicher
Hinsicht erfahren habe, bedanke ich mich bei Sylva Frohlich und Juliane Holtz.
Bei Aktualisierung und Publikation stand mir Karin Boldt zur Seite. Sie war im-
mer filr mich da und hat einen groBen Schritt filr mich gewagt. Ihr gehort nicht nur
mein besonderer Dank. Letztlich ware ohne meine Eltern das alles nicht moglich
gewesen. Sie haben mich in jeder Lebenslage und stets von ganzem Herzen unter-
stiltzt. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Stralsund, im Marz 2005 Thomas Bosecke
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1. Kapitel
Konfliktanalyse

§ 1 Einleitung

A. Einfuhrung

Die Bedeutung des Kilstenschutzes an den deutschen Ktisten wurde jahrhunderte-
lang von dem Grundsatz ,,Wer nich will dieken, de mot wieken"1 beherrscht. Da-
her stellte sich das VerMltnis von Kiistenschutz und Naturschutz in vergangener
Zeit vollkommen unkompliziert dar.2 Die Prioritaten standen klar auf Seiten des
Kustenschutzes. Dieser erschien unabdingbar, urn die Kiiste vor den Angriffen des
Meeres zu schiitzen und als menschlichen Lebensraum zu erhalten. Ein hohes MaB
an Sicherheit vor Verlust materieller Werte durch Uberflutungen war Vorausset-
zung, urn an die Ansiedlung von Wirtschaft in den weitestgehend riickstandigen
norddeutschen Flachenstaaten zu denken.

Konflikte mit Interessen des Naturschutzes, sowohl in tatsachlicher als auch
normativer Hinsicht, waren bis in die jiingste Vergangenheit kaum denkbar. Erst
in der zweiten Halfte des zu Ende gehenden Jahrhunderts haben sich die Anspru-
che an die Raum- und Bodennutzung vervielfaltigt. In zunehmendem MaBe wurde
auch realisiert, dass Ktistenschutz mit stetig steigenden Kosten verbunden ist. Das
Verstandnis von Natur- und Landschaftspflege hat sich iiberdies grandlegend ge-
wandelt. Dessen urspriinglicher Charakter als Heimatschutz, gerichtet auf den
Erhalt von eng bestimmbaren, besonders schutzenswerten Gebieten, erweiterte
sich auf ein flachendeckendes, alle Vorhaben beeinflussendes und auch den Pro-
tessschutz erfassendes Verstandnis. Gleichzeitig fmden MaBnahmen des Kilsten-
schutzes in einem Bereich statt, der sich aus naturschutzfachlicher Sicht von iiber-
ragender Bedeutung fur den Naturhaushalt darstellt.

Es ist offensichtlich, dass solche Entwicklungen und Bewertungen am bisheri-
gen Ktistenschutz nicht spurlos vorbeiziehen. Auch KtistenschutzmaBnahmen
werden sich in Zukunft nicht mehr nur mit dem Hinweis, es ginge hier um

1 Niederdeutscher Spruch in der Schreibweise des mecklenburger Platts, wortlich iiber-
setzt: Wer nicht will deichen, der muss weichen.

2 So auch Kunz, Ktistenschutz und Okologie, S. 29, der vom ,,traditionellen Selbstver-
standnis des Kustenschutzes" bis in die jtingste Vergangenheit spricht.
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menschliches Leben und die Bewahrung von materiellen Werten, uneingeschrankt
durchsetzen lassen. Entwicklungen wie der befurchtete Meeresspiegelanstieg oder
die Zunahme von Sturmhochwassern machen ein Uberdenken der althergebrach-
ten Kiistenschutzkonzepte notwendig. Damit ist uniibersehbar: Ktistenschutz hat
sich neuen Herausforderungen zu stellen, die mit denen der Vergangenheit nicht
zu vergleichen sind. Es miissen Strategien gefunden werden, die den Kiistenschutz
befahigen, den neuen Ansprtichen gerecht zu werden.

B. Spannungsfeld im Uberblick

Die Nutzung des Kustenraumes ist heute vielfaltig und hat sich gegentiber friihe-
ren Jahrhunderten stark intensiviert.3 Die tradierten Hauptwirtschaftszweige
Landwirtschaft, Seefahrt und Fischerei wurden urn neue Erwerbsquellen erweitert,
zu denen Tourismus, Industrie und der Dienstleistungsbereich zahlen.4 Proportio-
nal zum gesamtgesellschafitlichen Wirtschaftswachstum und einer in den letzten
50 Jahren stark gestiegenen Wertschopfung befmden sich im Kiistenbereich heute
hohe materielle Werte. Auch zukunftig ergeben sich Gewinnchancen nicht uner-
heblichen Ausmafies.5 Der Kustenraum ist insgesamt einer Vielzahl von unter-
schiedlichsten Interessen ausgesetzt, die sich gegenseitig beeinflussen, teilweise
gemeinsame Ziele verfolgen, aber auch haufig miteinander konkurrieren. Span-
nungsfelder bestehen nicht nur zwischen Natur- und Ktistenschutz, sondern eben-
falls im Verhaltnis zu den anderen Nutzungsanspriichen.

Die an den Ktistenschutz gestellten Ansprtiche sind vitaler und okonomischer
Natur. Sie zielen einerseits auf den Schutz der Bevolkerung vor Uberflutung, an-
dererseits auf Gewahrleistung und Ausbau der wirtschaftlichen Nutzung des Kus-
tenbereiches ab. Als wesentliche Voraussetzung dafur wird die Erhaltung der heu-
te existierenden Kiistenlinie angesehen.6 Da diese Forderung nur mit umfangrei-
chen SchutzmaBnahmen zu bewerkstelligen ist, die in der Regel mit erheblichen
Eingriffen in den Naturraum verbunden sind, stehen sich die Interessen von Kiis-
ten- und Naturschutz haufig kontrar gegenuber.7 Die Kostenintensitat des Kiisten-
schutzes bewirkt in okonomischer Hinsicht zugleich interesseninterne Zielkonflik-
te. Wirtschaftlich ist zudem von Bedeutung, dass Positionsverteidigung haufig

Zum Nutzungskonflikt siehe ausfuhrlicher Colijn, Ktistenzonenmanagement, in: Ktis-
tenschutz in S-H, S. 19; Europaische Kommission, Strategic, S. 7.
Eine kurze Darstellung der historischen Entwicklung des Kustenraumes und der heuti-
gen Nutzungskonflikte ist bei Coijn, Kustenzonenmanagement, in: Ktistenschutz in S-
H, S. 19 f. zufinden.
Es steht zu erwarten, dass insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern hierbei der Tou-
rismus eine bedeutende Rolle spielen wird.
Kunz, Ktistenschutz und Okologie, S. 22.
Die konkreten Beeintrachtigungen des Okosystems Ktiste werden unter C. III. darge-
stellt.
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insbesondere touristischen Belangen widerspricht.8 Konfliktsteigemd wirkt sich
ilberdies die zweifelhafte Effektivitat der Schutzanlagen aus. Gleichwohl darf
nicht iibersehen werden, dass bei naherer Betrachtung und in Abhangigkeit der an
den Kustenschutz gestellten Anforderungen nicht wenige Konstellationen existie-
ren, in denen die beschriebenen Konfliktlagen zu losen sind. So besteht zwischen
den Belangen des Naturschutzes und des Ktistenschutzes eine weitgehende Inte-
ressenkongruenz, wenn es z.B. um die Freihaltung des Kilstenbereiches vor weite-
rer Bebauung geht, die sowohl aus Sicht des Kusten- wie auch des Naturschutzes
wiinschenswert ist.

C. Gang der Untersuchung

Ziel dieser Darstellung ist das Aufzeigen von Moglichkeiten zur Losung des
Spannungsfeldes zwischen den Interessen des Kiistenschutzes und den Belangen
des Naturschutzes.9 Dies auf juristischer Ebene zu versuchen, erscheint zunachst
anmaBend. Der Einwand, man miisse die tatsachlichen Geschehensablaufe, die
Ursachen von Kustenausgleich und Hochwasserentstehung kennen, bevor man
Schutzmafinahmen rechtlich bewerten kann, ist begrundet.10 Noch komplizierter
wird die Fragestellung, wenn es mit der Kenntnis der Ursachenzusammenhange
nicht getan ist, sondern verschiedenste wasserwirtschaftliche Konzepte als Reakti-
on auf die natiirlichen Prozesse in Fachkreisen diskutiert werden. Diesen Proble-
men hat sich der Bearbeiter eines solchen Themas jedoch zu stellen. Bevor eine
juristische Bewertung der zur Verfugung stehenden rechtlichen Instrumente erfol-
gen kann, miissen die naturwissenschaftlichen Grundlagen herausgearbeitet wer-
den. Erst nach Kenntnis der Ursachen- und Wirkungszusammenhange der in Frage
stehenden Prozesse kann der Umfang der tatsachlichen menschlichen Einwir-
kungsmoglichkeiten auf die natiirlichen Entwicklungen geklart werden. Hierbei
miissen Prozesse, die mit den zur Verfugung stehenden Techniken nicht zielbeein-
flussbar sind, mangels tatsachlicher Steuerungsmoglichkeit auch der wasserbauli-
chen Planung entzogen sein. Hinsichtlich steuerungsfahiger Prozesse sind die
wasserwirtschaftlichen Postulate und Konzepte zu deren Beeinflussung darzustel-

Nicht nur die gegenwartige Kiistenlandschaft, sondern auch die durch die natiirliche
Ktlstendynamik standig erfolgenden Veranderungen der Ktistenbiotope und -geotope
sind von erheblichem touristischen Wert. Erhebliche wirtschaflliche Beeintrachtigun-
gen entstehen, wenn SchutzmaBnahmen den Wert der Kuste fur eine touristische Nut-
zung einschranken. Siehe dazu Forschungsleitplan Klimaanderang und Kiiste, S. 4.
Die Notwendigkeit von diesbeziiglichen juristischen und interdisziplinaren Untersu-
chungen wird u.a. betont von Lampe, in: Lozan et al., Warnsignale, S. 47; ders, Erd-
kundeunterricht, S. 372; ders. et al., in: Lozan et al., Warnsignale, S. 334; Krause, Bin-
nenschifffahrt 96, S. 20. Fur die Durchsetzung eines Integrierten Managements fur Kus-
ten siehe Hempel, in: Rheinheimer, Meereskunde, S. 317.
Fur den Hochwasserschutz an Fltlssen: Breuer, Wasserrechtliche Instrumente, in: Breu-
er, Hochwasserschutz, S. 31.
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len11 und einzuschatzen. Erst danach kann in einem dritten Schritt die rechtliche
Bewertung erfolgen.

Entsprechend der beschriebenen Vorgehensweise dient das 1. Kapitel dieser
Abhandlung der Konfliktanalyse. Zuerst erfolgt die Darstellung der Ursachen- und
Wirkungszusammenhange durch eine Untersuchung der naturraumlichen Verhalt-
nisse an der siidlichen Ostseekiiste. Die bisherigen wasserwirtschaftlichen Postula-
te und Konzepte und deren Auswirkungen auf den Naturraum werden danach er-
lautert. Im Anschluss daran erfolgt die Bewertung von Effektivitat und Efflzienz
der KustenschutzmaBnahmen. AbschlieBend wird der Versuch unternommen, die
Konfliktlage zwischen Kiistenschutz und Naturschutz durch die Figur des vorsor-
genden Kiistenschutzes im Rahmen eines Integrierten Kustenzonenmanagements
(IKZM) einer Losung zuzuftihren.

Im Kern der juristischen Darstellung ab dem 2. Kapitel stehen die planerischen
MQglichkeiten zur Vermeidung neuer Kiistenschutzerfordernisse an gefa'hrdeten
Kiistenabschnitten. Dabei wird primar auf die raumliche Gesamtplanung, die
Landschaftsplanung und die kiistenbezogene wasserwirtschaftliche Planung ein-
gegangen. Ziel der Darstellung ist die differenzierte Bewertung der Leistungsfa-
higkeit des Planungsinstrumentariums. Im Vorgriff auf die im 1. Kapitel detailliert
ermittelten Ergebnisse soil bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden,
dass die gesamte rechtliche Untersuchung von der Frage nach dem gesellschaftli-
chen und rechtlichen Umgang mit Naturprozessen, die sich dem Grande nach ei-
ner menschlichen Beeinflussung entziehen, getragen ist. Auch wenn die Fokussie-
rung auf diesen Blickwinkel nicht an jeder Stelle explizit erwahnt wird, ist sie
doch allgegenwartig und bestimmt so den Verlauf der Arbeit ganz wesentlich.

Das 2. Kapitel dient der Darstellung der planerischen Moglichkeiten einer Risi-
kobegrenzung im Sinne vorsorgender Kustenschutzstrategien mit den Instrumen-
ten der Raumplanung. Hier wird der Frage nachgegangen, welche Instrumentarien
Raumordnung und Landesplanung bieten, um Risikopotentiale zu begrenzen und
neue Kustenschutzerfordernisse zu vermeiden. Dabei geht es nicht nur um die
bloBe Anwendbarkeit raumordnerischer Instrumente und Gebietskategorien auf
die Belange vorbeugender Hochwasserschutzkonzepte. Kritisch hinterfragt wird
zugleich der Erfolg derartiger Festsetzungen, mithin die tatsachliche und rechtli-
che Wirktiefe raumordnerischer Vorgaben. Auf Grundlage recht umfangreicher
theoretischer Untersuchungen werden die rechtlich moglichen Bindungswirkun-
gen, zu denen die Instrumente der Raumordnung sowohl de lege lata als auch de
lege ferenda befahigt sind, ausgelotet. Im Ergebnis gilt es herauszuarbeiten, wel-
chen Beitrag die jeweiligen Instrumente zur Flachenfreihaltung im Kiistenbereich
leisten konnen.

Im 3. und 4. Kapitel erfolgt die Darstellung der fachplanerischen Instrumente
und ihrer Relevanz fur die Etablierung alternativer Kustenschutzstrategien. Inner-
halb des 3. Kapitels wird nach Betrachtung der Landschaftsplanung als okologi-
sche Grundlagenplanung besonderes Augenmerk auf formliche Schutzgebietsaus-
weisungen gelegt. Neben den nationalen Gebietskategorien erfahrt hier das

Breuer, Wasserrechtliche Instrumente, in: Breuer, Hochwasserschutz, S. 32.
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Rechtsregime, dem die Gebiete des Okologischen Netzes Natura 2000 unterfallen,
besondere Berilcksichtigung. Das 4. Kapitel dient der Untersuchung der wasser-
wirtschaftlichen Planungsinstrumente mit Bezug zu den Kiistengewassern. Im
5. Kapitel schlieBlich werden staatliche Schutzauftrage aus einfachgesetzlichen
Regelungen und dem verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz aus Art. 14 GG vor
dem Hintergrund von Ausdeichungsprojekten untersucht. Mittelbar erfolgt hier die
Auslotung der verfassungsrechtlichen Grenzen vorsorgender Kiistenschutzstrate-
gien.

Erganzend zum planungsrechtlichen Schwerpunkt der Arbeit dient das
6. Kapitel der exemplarischen Darstellung von rechtlichen Vorgaben und Defizi-
ten bei der Durchftihrung konkreter Kiistenschutzmafinahmen am Beispiel Meck-
lenburg-Vorpommerns. Die Berucksichtung des Einzelentscheidungsmanage-
ments innerhalb dieser Darstellung ist der konkreten Verwaltungspraxis geschul-
det, die hier erhebliche Defizite offenbart. AbschlieBend werden im 7. Kapitel die
gefundenen Ergebnisse zusammengefasst.
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§ 2 Begriffsbestimmung

A. KCistenbereich

/. Naturraumliche Abgrenzung

Die Gesamtkustenlange Deutschlands betragt an Nord- und Ostsee zusammen
3160 km, davon fallen auf die Nordseekiiste etwa ein und auf die Ostseekiiste ca.
zwei Drittel der Gesamtkustenlange. Die Lange der Kiisten in Mecklenburg-
Vorpommern betragt 1712 km, die der Ostseekiiste in Schleswig-Holstein 535 km.
Beide Bundeslander zusammen weisen eine AuBenkiistenlange von 645 km (da-
von Schleswig-Holstein 291km, Mecklenburg-Vorpommern 354 km) und eine
Innenkustenlange von 1712 km (Schleswig-Holstein 354 km, Mecklenburg-
Vorpommern 1358 km) auf. Damit befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern
Deutschlands grofiter Anteil von Kiistenstrecken.1 AuBenkiiste ist die Kilstenzone
des Meeres (seeseitige Kiiste). Als Binnenkiiste wird die Kiiste der vom offenen
Meer mehr oder weniger stark abgetrennten Meeresteile (landseitige Kiiste) be-
zeichnet.2

Naturraumlicher Gegenstand der vorliegenden Darstellung ist nicht die unmit-
telbare Trennungslinie zwischen Festland und Meer, die Wasserlinie an sich,3

sondern der Bereich, in dem sich Meer und Land gegenseitig beeinflussen. Das
Aufeinandertreffen dieser ganzlich unterschiedlichen physikalischen und chemi-
schen Bedingungen und die damit verbundenen differierenden Veranderlichkeiten
fiihren zu der Besonderheit des Kiistenlebensraumes. Das Gesamtresultat ist eine,
im Vergleich zu den groBflachigen Okosystemen auf dem Festland und dem Meer,
hochgradige Veranderungsrate, die sich durch eine hohe biologische Vielfalt und
ein hohes Reproduktionspotential auszeichnet.4 Der Schutz dieses Systems kann
sich nicht nur an bestimmten Teillebensraume oder Nutzungen orientieren,5 son-
dern ist konsequent ganzheitlich zu betrachten.6 Bei alien Untersuchungen, die
sich mit den Wechselwirkungen zwischen Meer und Land beschaftigen und so
einen bestimmten Bereich sowohl land- als auch seeseitig zum Gegenstand haben,
muss der Begriff des Kiistenbereiches unter Beriicksichtigung des o.g. okosyste-
maren Ansatzes daher als Ubergangszone zwischen Meer und Land verstanden

1 Generalplan Kiisten- und Hochwasserschutz in M-V, S. 14.
2 Von Billow, Geologie 53, S. 4 m.w.N.
3 Vergleiche dazu Petersen, Kustenrecht; S. 32.
4 Jeschke/Knapp, Naturschutzarbeit in M-V, 1/91, S. 33; Lampe, GR 92, S. 633. Ausftihr-

lich zu den grundverschiedenen Lebensbedingungen an Land und im Meer und die
Funktion des Kiistenbereiches als Ubergangsbereich der unterschiedlichen Verander-
lichkeiten: Reise in Erdmann/Kastenholz, Umwelt- und Naturschutz, S. 29.

5 So auch Czybulka, NuR 99, S. 563 fur den Schutz des Meeresbodens.
6 Ausfuhrlicher zum Begriff des Okosystems siehe 1. Kapitel § 2 C. und Ballschmidt-

Boog, Kiistenokosysteme, S. 40 ff.
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werden, in der sich beide Teile gegenseitig beeinflussen. Das ist landseitig in ei-
nem Bereich denkbar, welchen das Meer beim hochsten anzunehmenden Wasser-
stand (BHW) ohne die Existenz von Kiistenschutzanlagen tiberfluten wtlrde.7

Obgleich die Wirktiefe der marinen Krafte durch das Vorkommen exklusiver
Salzarten der Pflanzen- oder Tierwelt indiziert wird, soil fur diese Untersuchung
nicht entscheidend sein, ob eine unmittelbare Beeinflussung der biologischen Sys-
teme vorliegt, d.h. tatsachlich ein dauerhafter Salzeinfluss nachweisbar ist.8 MaB-
geblich soil stattdessen die Wirktiefe der terrestrischen und marinen Naturgiiter,
mithin auch die mittelbare Beeinflussung im jeweils anderen Medium sein.9 In die
Beurteilung sind daher nicht nur Wechselwirkungen der biotischen, sondern ins-
besondere auch der abiotischen Faktoren einzustellen.10 Zu den terrestrischen Kiis-
tenokosystemen gehoren daher neben Salzgraswiesen, Kustenuberflutungsmooren,
Diinenkomplexen sowie aktiven und inaktiven Kliffs11 auch Kiistenwalder und
Kiistenheiden. Anthropogenen MaBnahmen, die bestimmte Wechselwirkungen
verandert haben konnen, soil an dieser Stelle keine Bedeutung zufallen.12

7 Lampe, in: Lozan et al., Warnsignale, S. 41 fF.; Hochwasserschutz in der DDR, S. 102.
Diese Bereiche werden in ihrer Gesamtheit im Folgenden als hochwasser-, uberflu-
tungs- oder iiberschwemmungsgefahrdete Bereiche bezeichnet (Definition nach Leitfi-
bel vorbeugender Hochwasserschutz, S. 20). Hochwassergefahrdete Bereiche, die ge-
genwartig durch Kiistenschutzanlagen vor Uberschwemmimg gesichert sind, wird die
Begrifflichkeit als potentiell hochwassergefahrdete Bereiche, potentielle Uberflutungs-
raume oder potentielle Uberschwemmungsgebiete zugeordnet. In Abgrenzung dazu
werden den Flachen, die bei Hochwasser- und Sturmflutereignissen tatsachlich einer
Uberflutung ausgesetzt sind, begrifflich als nattirliche, tatsachliche oder faktische Uber-
schwemmungsgebiete bzw. Retentionsraume erfasst. Diese Bereiche decken sich mit
denen, die als formliches Uberschwemmungsgebiet nach § 32 WHG ausgewiesen wer-
den konnten, siehe dazu z.B. 2. Kapitel § 6 B. II. 2. b. aa. Vgl. zum Ganzen auch das
Schaubild in der Leitfibel vorbeugender Hochwasserschutz, S. 18 und in dieser Arbeit
das Glossar im Anhang.

8 So aber fur die Lebensstattenabgrenzung Miiller-Motzfeld in: Boedeker/von Nordheim,
Kiistenschutz, S. 27. Demnach soil der direkte Kustenbereich an Flachkusten bereits bei
einer Hohe von 70 cm ilber Hohennull enden. Der sich daran anschliefiende Bereich
wird dann als Kustenhinterland bezeichnet.

9 Diesem Ansatz folgt die Europaische Kommission, KOM (95) 511 endg./2, S. 5.
10 Insoweit kommt es auf alle klimatischen Faktoren an. Zu denken ist etwa an spezielle

Temperatur-, Feuchtigkeits- und Windverhaltnisse sowie an Beeinflussungen durch
Sandverwehungen.

11 Ballschmidt-Boog, Kustenokosysteme, S. 40.
12 Entscheidend ist, ob die Okosysteme durch die marinen Bedingungen beeinflusst wer-

den oder wurden. Vgl. Ballschmidt-Boog, Kustenokosysteme, S. 40.



1. Kapitel Konfliktanalyse

//. Normative Abgrenzung

Einem okosystemaren Ansatz folgt die Richtlinie 15/18 der HELCOM zur Ab-
grenzung des Anwendungsbereiches von Art. 15 HU 9213, der alle von der Ostsee
beeinflussten Kiistenokosysteme einschlieBt. Ausdriicklich zum Kustenbereich
werden alle typischen Kiistenokosysteme wie Strande, Strandwalle, Strandseen,
Diinen, Nehrungen, Steilktisten, Kustentiberflutungsmoore, Salzwiesen, Rohrichte
und Kiistenwalder bis 1 km von der Uferlinie landeinwarts sowie der Riickstaube-
reich der Fliisse einschlieBlich der jeweiligen Uberfiutungsraume gezahlt.14 Weite-
rer Ansatzpunkt ist die HELCOM-Empfehlung 15/115, in der eine landseitige Kiis-
tenplanungszone mit einer Tiefe von 3 km gefordert und auf die in der HELCOM-
Empfehlung 16/316 verwiesen wird. Die HELCOM geht offensichtlich davon aus,
dass innerhalb dieses Streifens die an der Kiistenlinie stattfindenden Prozesse den
Naturraum und die menschlichen Nutzungsinteressen nicht unerheblich beeinflus-
sen.

Im Ergebnis ahnliche Abgrenzungskriterien liegen den Definitionen mariner-
und Kustenlebensraumtypen nach der FFH-Richltinie17 (FFH-RL) zugrunde. Den
zu schutzenden Kiistenlebensraumen unterfallen seeseitig Sandbanke, Riffe, Mee-
resbuchten, Wattflachen und Flachwasserzonen sowie landwartig u.a. Spiilsaume,
Strande, Kliffs, Salzgriinland, Diinen und Dilnenheiden der Kiiste sowie des Bin-
nenlandes.18 Landseitig diirften sich die Kustenlebensraumtypen in der Regel wohl
kaum iiber die 3 km Grenze hinausdehnen, allerdings sind bei Heidegesellschaften
Ausnahmen denkbar. Relativ weit ragen die Flachwasserzonen (flache groBe Mee-
resarme und -buchten, Natura 2000 Code 1160) in die See. Von diesem Lebens-
raumtyp werden nicht nur klassische Buchten, sondern alle Flachen zwischen den
Inselketten sowie die dazugehorenden Bodden und Haffe erfasst.19 Bei der Grofie
einiger Bodden und Haffe in Vorpommern (Greifswalder Bodden, Oderhaff) un-
terfallen dem Schutzregime der FFH-RL damit erhebliche Wasserflachen. Zu den

13 Helsinki Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes von 1992
(HU 92), (BGB1. II 1994, S. 1398).

14 Zur Abgrenzung vom Charakteristikum des Salzeinflusses konnte dieser Streifen auch
als Teil der Kiistenzone bezeichnet werden. Zum Ganzen siehe auch Herrmann, Natur-
schutzarbeit in M-V, 2/94, S. 9. Im Forschungsleitplan Klimaanderung und Ktiste,
S. 5 f. soil der Kustenraum seeseitig das Kilstenvorfeld bis zu 10 m Wassertiefe und
landseitig alle vom Meer beeinflussten Landschaftsteile wie Strande, Strandwalle, Neh-
rungen, Diinen, Buchten, Boddengewasser mit Verlandungsraumen, Salzwiesen und
Niederungsgebiete umfassen.

15 BAnz. Nr. 50a vom 04.01.1996, S. 5.
16 BAnz. vom 17. 09.96, Nr. 175a, S. 7.
17 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der naturlichen Le-

bensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, AB1. 1992 Nr. L 206, S. 7 ff.
(FFH-RL).

18 Vergleiche Anhang II der FFH-RL, insbesondere die Lebensraumtypen der Ktistendii-
nen, Natura 2000 Code 2000 ff., insbesondere *2130, *2140, *2150, 2160, 2170, 2180.

19 Ssymank et al, Natura 2000, S. 110.
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Flachwasserzonen des offenen Meeres gehoren weiter die Bereiche bis ca. 10 bis
15 m Tiefe.20 Daraus folgt, dass weite Meeresteile an der Aufienkuste dem Le-
bensraumtyp Flachwasserzonen zuzuordnen sind. Ein Blick auf die Tiefenverhalt-
nisse und den Kiistenverlauf der Ostseekuste in Mecklenburg-Vorpommern ver-
deutlicht dies in anschaulicher Weise. Die innere und aufiere Wismarbucht ist da-
her als Flachwasserzone zu klassifizieren. Ebenso milssen die Wasserflachen zwi-
schen Festland und einer Linie von Heiligendamm bis nordlich DarBer Ort und
weiter nordlich Kap Arkona als Flachwasserzonen i. S. d. FFH-RL bezeichnet
werden. Ostlich von Kap Arkona unter Einschluss der Greifswalder Oie bis zur
polnischen Grenze gehoren weitere Meeresteile mit Teilen der Oderbucht diesem
Lebenraumtyp an. Unter Berilcksichtigung der geringen Wassertiefen waren auch
fernere Bereiche nordlich dieser Linien erfasst. Territoriale Ausdehnung erfahren
die geschiitzten Meeresteile durch den Lebensraumtyp der Sandbanke.21 Auch bei
restriktiver Anwendung der in der Interpretation Manual22 angegebenen Tiefen
von bis zu 20 m sind damit fast alle flacheren Gebiete der siidostlichen Ostsee
schutzwiirdig.

Das auf den Schutz von Feuchtgebieten gerichtete Ramsar-Ubereinkommen23

defmiert seinen territorialen Geltungsbereich ebenfalls uferlinienubergreifend.
Feuchtgebiete sind nach Art. 1 Ramsart) alle Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfge-
biete sowie dauernde oder zeitweilige Gewasser einschliefilich Meeresteile bis zu
einer Tiefe von sechs Metern bei Niedrigwasser. Der hier zum Tragen kommende
okosystemare Ansatz unterwirft einen Teil des Kustenbereiches dem Rechtsre-
gime des Ramsar-Ubereinkommens. Dadurch liefert es wichtige Impulse fur ein
okosystemiibergeifendes Verstandnis. Allerdings ist das Ramsar-Ubereinkommen
sachlich auf Feuchtgebiete beschrankt, die rechtliche Definition des Kustenberei-
ches gelange dadurch nur zum Teil.

Zur isolierten seeseitigen Begrenzung bietet sich das Seerechtsubereinkom-
men24 (SRU) an. Es teilt die kiistennahen Gewasser zunachst in Eigengewasser
und das Ktistenmeer auf. Zusammen bilden sie die Kustengewasser.25 Das SRU
beinhaltet wichtige, auf den Okosystemschutz gerichtete Uberlegungen. Nach

20 Ssymank et al, Natura 2000, S. 111.
21 Sandbanke mit nur schwacher standiger Uberspulung durch Meerwasser, Natura 2000

Code 1110.
22 Siehe unten 1. Kapitel § 3 C. I. 1.
23 Ubereinkommen iiber Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum fur Wasser- und

Watvogel, von internationaler Bedeutung (Ramsarkonvention) vom 02.02.1971 (BGB1.
II S. 1266), geandert durch das Pariser Protokoll vom 03.12.1986 (BGB1. 1995 II
S. 218).

24 Seerechtsubereinkommen der Vereinten Nationen vom 10.12.1982 (BGB1. 1994 II
S. 1799).

25 GemaB Art. 3 SRU maximal 12 sm. Von dieser Ausweitung hat die BRD Gebrauch
gemacht, siehe Fn. 30. In der Ostsee beinhaltet das Ktistenmeer z.T. geringere Ausdeh-
nungen. Hier verlauft die Grenze des Kustenmeeres (und damit der Kustengewasser) in
der Mitte der zwischen den Ktistenlinien der Staaten befmdlichen Wasserflachen.


