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Der Parsteiner See 
Jorg Schonfelder unter Mitarbeit vonW. Arp (phytoplankton) 
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Der Parsteiner See - Einfilhrung 3 

1 Einfiihrung 

Der Parsteiner See liegt irn Nordosten Brandenburgs und ist mit einer Wasserflliche von 1.100,13 

ha (FALK et al., 1981) oder aktuell1.003,1 ha (GuG e.V., Digitalisierung TK 1:10.000 AV, 
1980) der viertgrolste eiszeitlich entstandene See des Bundeslandes. Verwaltungspolitisch gehort 

der See zur Gemeinde Serwest, Amtssitz Britz/Chorin, im Landkreis Barnim. 

Der See ist in das unmittelbare Hinterland des Choriner Endmorilnenbogens eingebettet, einer 

Bildung des Pommerschen Stadiums der Weichseleiszeit. Das groBfllichige, flache Parsteiner 

Zungenbecken, in dessen Zentrum der See Iiegt, wurde durch den voniickenden Parsteiner 

Gletscherlobus ausgeschiirft (Exaration) und blieb nach dem Abschmelzen der Eismassen vor etwa 

16.000 Jahren als wassergefullte Hohlform zuruck, Die Landschaft urn den Parsteiner See ist 
wegen ihres formenreichen Reliefs eine der abwechslungsreichsten Landschaften Brandenburgs. 

Drumlins, Reste glaziar uberfbrmter Endmoranen, liegen als gruppenweise aneinandergereihte 
groBe Hugel im sudlichen Teil des Einzugsgebietes. 
Durch die bis heute bewahrte relativ gute Wasserqualitttt des Sees und durch seine weite 
Wasserflache ist der Parsteiner See fUr die Erholungsnutzung eines der attraktivsten Gewasser in 
Nordostdeutschland. Gleichzeitig ist der See wegen seines mesotrophen Status ein Refugium fUr 
die typische Flora und Fauna nahrstoffarmer K1arwasserseen, die infolge der Eutrophierung nahezu 

alIer BinnengewliSser in Norddeutschland aufweoige isoliert Iiegende Seen zuruckgedrangt wurde. 

Der See ist in mehrere Becken und weit ausladende Buchten gegliedert. 1m Nordbecken des Sees 

wurde in den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts intensive Fischwirtschaft mit Netzkttfighaltung 
und ZufUtterung betrieben. Weiterhin wurden Teile des Einzugsgebietes intensiv agarisch genutzt. 

Die dadurch erhohte Ntthrstoflbelastung wird als maBgebliche Ursache der in den siebziger Jahren 
festgestellten Eutrophierung angesehen. Daher ist es ein AnIiegen dieser Studie, vor dem 

Hintergrund IIlterer Analysen der Wasserbeschaffenheit des Parsteiner Sees, der aktuellen Situation 

besondere Aufinerksamkeit zu widmen und kritisch auf die gegenwartigen moglichen 

Belastungsquellen hinzuweisen, die zur Sorge urn den Erhalt des besonderen Wassergiltestatus 

dieses Sees AnIaB geben. Grundlage der Einschatzungen der aktuellen Gewassergute bilden die 

vom Gewiisserkatasterund angewandte Gewasserokologie e.V. in den Jahren 1995 und 1996 im 

Rahmen eines LIFE-Projektes mit Forderung durch die Europaische Gemeinschaft und das Land 

Brandenburg erhobenen limnophysikalischen, Iimnochemischen und hydrobiologischen 
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Untersuchungsergebnisse. FOr die gute Kooperation bei der Analytik und die Oberlassung der 

Daten aus vorangegangenen Beprobungsprogrammen mochten wir uns beim Hauptlabor des 

Landesumweltamtes Brandenburg, insbesondere bei Herrn Dr. habit. L.Kalbe und Herrn Dr. E. 

Rohde, sowie bei Herrn Prof. Dr. 1. G. Kohl, Humboldt-Universitat zu Berlin und Frau Dr. K. 

Teubner, Limnologisches Institut Mondsee, bedanken. 
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2 Hydrographische Verhliltnisse des Parsteiner Sees 

2.1 Charakteristik des Einzugsgebietes 

2.1.1 Geomorphologie 

Als sich vor ca. 14. 000 Jahren das Eisschild vom Innenrand des breiten Endmorilnengilrtels des 

Pommerschen Stadiums auf die AngermOnder Staffel zuruckzog, hinterlieB es beim Abtauen eine 

reliefreiche Moranenlandschaft, deren SOdrand durch die Ablagerungen an der Eisrandlage 

markant begrenzt wird. Beim ROckzug des Eises von der AngermOnder Staffel bildete sich ein 

Schmelzwasserstrom, der von Nordosten nach SOdwesten durch das Parsteiner Becken, die 

Endmorane sOdlich von Chorin durchbrechend, ins Eberswalder Urstromtal zog. Die 

Schmelzwasserbahn mit ihrer kiesig-sandigen Sohle wird als AngermOnder Sander bezeichnet. 

Das Nordbecken des Parsteiner Sees und der sOdwestlich gelegene Serwester See Iiegen in diesem 

Tal des AngennOnder Sanders, das Hauptbecken des Parstciner Sees dagegcn in der rcliefreichen 

Grundmorline. Die physische Gestalt des Parsteiner Beckens blieb beiderseits des AngermOnder 

Sanders sehr reliefreich erhalten. Eine Anzahl tiefer bis sehr tiefer, z. T. im UmriB rundlicher 

Becken blieb durch Toteisblocke im SplltglaziaI noch langere Zeit verplombt. Nach dem Versiegen 

der SchmelzwasserstrOme und dem Tieftauen der ToteisblOcke zeigte sich die reliefreiche 

Landschaft des Parsteiner Beckens vorerst noch vegetationslos aber physisch etwa in ihrer 

heutigen Form. Kleine und sehr tiefe Toteisbecken Iiegen sowohl in der Peripherie des Parsteiner 

Sees (z.B. Tiefer See bei Bolkendorf) aIs auch verstreut im Hauptbecken. Das sehr bewegte Relief 

des Einzugsgebietes setzt sich am Seegrund fort. Als Zeitraum des Tieftauens des Toteises kann 

fur das Untersuchungsgebiet der Beginn der spatglazlalen Wlirmephase des Allerad angenommen 

werden, wahrend der der AngermOnder Sanderstrom bereits versiegt war. Die Iimnische 

Sedimentation setzt im Parsteiner See, wie auch in dessen nliherer (Serwester Moor, MOLLER, 

1966) und weiterer Umgebung (Aalgastsee, WALTHER, pers. Mitt.; Kleiner Barschsee bei 

Neuglobsow, KREY & KLOSS, 1990) bereits vor der Laacher-See-Eruption ein. Der Zeitpunkt 

dieser Vulkan-Eruption, die eine dunne Ascheschicht (Tephralage) im Sediment der geschichteten c, 

Seen Nordostdeutschlands hinterlieB, wurde durch I·C-Analysen auf 11.300 (pACHUR 1987) 

bzw. 11.350 (SUCCOW, 1987) konventionelle Radiokarbon-Iahre vor heute datiert (entspricht 

etwa 12.300 Kalender- bzw. Warvenjahren). DOnenbildungen wurden im Einzugsgebiet des 

". 
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Parsteiner Sees nicht festgestellt. 

2.1.2. GroDe des Einzugsgebietes 

Bei der Analyse des Einzugsgebietes muB unterschieden werden zwischen dem Einzugsgebiet der 

oberflachlich in den See mundenden Graben und dem Einzugsgebiet des Grundwassers, mit dem 

der See in Kontakt steht. Uber das Grundwassereinzugsgebiet und den Grad der 

Grundwasserbeeinflussung (Zu- und Abstrom) des Parsteiner Sees ist nichts bekannt. AJle Befunde 

zur Hydrochemie und Flora sprechen dafiir, daB das Hauptbecken eine nur sehr schwache 

Grundwasserbeeinflussung aufweist. LokaIe EinflOsse von Grundwasser sind im Bereich kleiner 

Cladium-mariscus-Bestande am Sudufer des Hauptbeckens anzunehmen. Das Nordbecken ist 

aufgrund seiner Einbettung in den AngermOnder Sander starker grundwassergespeist, doch stehen 

hier ebenfalls noch Analysen der Hydroisohypsen aus. 

Das oberflachliche Einzugsgebiet des Parsteiner Sees schlieBt die Einzugsgebiete mehrerer 

kleinerer Seen in der Peripherie ein, die uber anthropogen geschaffene Graben in den Parsteiner 

See entwassem, Das oberflachliche Einzugsgebiet hat eine Gesamtgrolie von ca. 13.050 ha 

Landflache, Die bedeutendsten Graben speisen das Nordbecken, aus Richtung Westen vom 

Serwester See uber den Krugsee und vom Rosinsee herkornmend und aus Richtung Norden vom 

Schulzensee herkommend. Ursprunglich waren aile Seen im oberflachlichen Einzugsgebiet des 

Parsteiner Sees oberflachlich zu- und abfluBios (SCHMIDT et al .• 1981). Anzunehmen sind fur 

Epochen mit starkerer Niederschlagstatigkeit oberflachennahe Grundwasserstrome, die durch die 

vermoorten Rinnen zum See hin zogen. 

Aufgrund der im Verhiiltnis zur Seeflache relativ kleinen Einzugsgebietsflache 

(Umgebungsarealfaktor = 13,0) ist davon auszugehen, daB neben der stofflichen Belastung tiber 

die Graben auch mogliche Stoffeintrage uber das Grundwasser, uber den Regen. vor aIlem aber 

auch Erosionen von den steil geboschten Ackem im ufemahen Bereich von quantitativer 

Bedeutung fur die Wasserbeschaffenheit sind. 
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2.1.3 Boden und Landnutzung 

"Die BOden der Grundmoliinengebiete sind aus Geschiebemergel mit teilweise zwischengelagerten 

Sanden hervorgegangen. Typisch rur sie ist ein sandiger oberer Profiteil mit tonarmen Horizonten 

ilber einem Tonanreicherungshorizont im lehmigen Profilteil , der in 4 bis 8 dm Tiefe beginnt; der 

unverwitterte kalkhaltige Untergrund wird bei etwa 15 dm erreicht. Diese Tieflehm-Fahlerde ... 

herrscht auf den Grundmoranenflachen ... am Parsteiner See vor. Neben diesen Boden treten aber 

auch ausschliel3lich lehmige und sandige auf" (SCHMIDT, R. in FALK et al., 1981, p.7). 

Die Kartierung der Landnutzung erfolgte mit der topographischen Karte A VI: 1 O. 000 Nr. 0607- 
234 und durch die Interpretation von CIR-Luftbildem. 1996 wurden Gebietsbereisungen 

durchgefiihrt. 

77,7% des Einzugsgebietes sind Ackerflache, Nur kleine Flachen sind forstwirtschaftlich genutzt. 

Es dominiert Buchen-Kiefemmischwald (pommersche Endmorane westlich von Brodowin). Die 
landwirtschaftliche Nutzung urn Brodowin und Parstein erfolgt seit etwa 1991 extensiv, ohne 

Herbizid- und Dilngemitteleinsatz (demeter). Hauptsachlich wird Roggen lind Weizen angebaut, 
die okologisch bcwirtschafteten Getreideacker sind extrem reich an Ackerwildkrllutem. 
Intensive agrarische Nutzung findet noch im Nordteil des Einzugsgebietes statt. Hier dominieren 

Maislicker. 

Niedermoorboden sind kleinrliumig in den vertorften Rinnen und Senken westlich des Haupt- und 

Nordbeckens ausgebildet, die teilweise als Wiese und Weide genutzt werden, teilweise als 
Rohricht oder Weidenbruch erhalten sind. 1m Einzugsgebiet des Sees liegen die Gemeinden 
Serwest, Herzsprung, Parstein, Pehlitz und Brodowin. 

Die Abbitdung 1 gibt einen Oberblick uber die Hydrologie der oberflachlichen Zu- und Abflilsse. 
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2.1.4 Historlsche Entwicldung und Nutzung des Sees 

Das Parsteiner Becken gehort zu den seit der A1tsteinzeit traditionell und teilweise dicht 

besiedelten Gebieten. Sowohl die Ufer, Halbinseln und Inseln des Parsteiner Sees als auch die 

nahere Umgebung (Serwester See, Herzsprung) waren bevorzugtes Siedlungsgebiet. 

Umfangreiche Beschreibungen zur Siedlungsgeschichte sind FALK et al. (1981) zu entnehmen. 

Der See wird seit der Steinzeit fischereilich genutzt. Der YEB Binnenfischerei Frankfurt/Oder 

unterhielt, von der Fischerei am Parstein Werder ausgehend, im Nordbecken eine Karpfenmast. 

ECKSTEIN (1908) gibt rur den See (unter "Mariensee") die Fischarten Barsch, Zander, 
Kaulbarsch, Karpfen, Karausche, Schleie, Aland, Rotfeder, Plotze, Uckelei, Blei, GUster, Hecht, 

Aal, Rapfen, Schlammpeitzger an. Die Kleine Marline findet also keine Erwiihnung und ist 

aufgrund der geringen Dimensionen des Hypolirnnions mOglicherweise auch nicht als autochthones 

Faunenelement des Sees zu betrachten. 25 Fischereiberechtigte nutzten den See um die 
Jahrhundertwende. Gegenwartig teiten sich die Fischereirechte drei Fischereibetriebe (MICHELS 

mdl. Mitt.): Fischereibetrieb Klempin, Fischereibetrieb Przemus, Binnenfischerei Schwedt e.G. 

Der Parsteiner See ist Bestandteil des Biosphllrenreservates "Schorfbeide-Chorin". FOr den See 

wurde eine Pflegefischerei zwischen dem Biospharenreservat Schorfheide-Chorin und den 

Fischereiausiibungsberechtigten vereinbart, die zum Zie1 hat, ca. 20 t Weillfische, zusatzlich zu den 

vermarktbaren Raub- und Feinfischen aus dem See zu entnehmen, um die Biozonose zu 
stabilisieren. In Anbetracht der hohen Sichttiefe und der groBflachigen Characeenbestande, die im 

Jahr 1996 mit Ausnahme der Badestelle und lokal ausgebildeter Brandungszonen geschlossen bis 

auf 5 m hinabreichten (Flache wurde auf ca. 1 km2 geschatzt) besitzt der Parsteiner See eine 

uberregional hohe Bedeutung rur den Naturschutz. Die Schutzgebietsverordnung sieht als 

besondere Nutzungsrestriktion ein Verbot der Befahrung des Sees mit Elektro- und 

Verbrennungsmotoren vor. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Gewasserzustand sind hiervon 

auf Antrag ausgenommen. 

Das Gewasser wird rur den Tauchsport genutzt. Ein groBer Dauercampingplatz und ein groBer 

Badestrand sind am Sudostufer etabliert, ein zweiter Campingplatz liegt auf dem Pehlitzwerder 

am Sudufer. 
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2.2 Hydrologische Verhiiltnisse 

Das Parsteiner Becken ist ein natOrliches Binnenentwasserungsgebiet, Oberflachenzuflusse in den 

See fehlten. Der Parsteiner See blieb deshalb bis zur grollen Rodungsperiode im 13. Jahrhundert, 

vor partikularen extemen Nahrstoffeintragen weitgehend geschutzt, so dal3 ein Gleichgewicht 
zwischen Zufuhr und Sedimentationsverlusten an Phosphor bestand, aber, unter iihnlichen 

Bedingungen wie in der MOritz, eine wahrscheinlich natOrlich bedingte langsame Aufsalzung zu 

relativ hohen Chloridkonzentrationen fUhrte. 

Mit der Rodung im 13. Iahrhundert bildete sich ein Ubersehul3 an Wasser in der Landsehaft aus. 
Der erfolgende bestiindige Anstieg des Wasserspiegels naturlich abflul3loser Seen gab den Siedlem 

Anla13 zur Anlage von Entwlisserungsgriiben, die von den Seen in der unmittelbaren Peripherie des 
Parsteiner Sees zum Nordbecken und Hauptbecken gezogen wurden. Der AbfluB des winterlichen 

Wasseruberschusses aus dem Parsteiner See erfolgt seit dem Mittelalter (ca. ab dem 13. Jh.) uber 

den von Monchen des Klosters Chorin angelegten Nettelgraben, vom SOdwestufer des Parsteiner 

Sees ausgehend uber den Weil3en See nordlich Brodowin, anschliel3end sudwestwarts, dem 
AngermOnder Sander folgend, durch die Endmorane hindurch in den Amtssee nordlich Chorin 
uber die Ragose, den Finow-Kanal hin in die Oder und Ostsee. 

Foigender Zustand der'ZufluBgrliben wurde bei den Gebietsbereisungen 1996 festgestellt: 

1 AbfluB des Serwester Sees tiber den Kruisee 

Der Serwester See ist ein makrophytenreicher, eutropher Flaehsee. Das Wasser im Abflul3graben 

war trube, insbesondere war eine deutliche Entwicklung anaerober Bakterien an allen 

Festsubstraten zu sehen. Das Makrozoobenthos war im Bereich der Brucke am SeeabfluB nur 

durch zwei sauerstoffiolerante Arten (Bithynia tentaculata, Asellus aquaticus) vertreten. Der 
Bodenschlamm war anoxisch und setzte Schwefe1wasserstoff frei. Die Beschaffenheit liiI3t auf hohe 

Konzentrationen an gelostem reaktivem Phosphat, also auf einen echten Belastungspfad fUr das 
Nordbecken des Parsteiner Sees schJieJ3en. Analysenwerte fehlen. Die DurchfluBmengen lagen zu 
den Beobachtungsterminen etwa zwischen 2-5 Vs. 

2 Abflul3 des Rosjnsees 

Ein AbfluB des Rosinsees wurde im Gelande nieht gefunden. 

3 Abtlul3 Mudrowsee-Scbulzensee 
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Wahrend der Sommermonate wurde keine Stromung im Kanal an der Brucke in Herzsprung 

festgestellt. Der tiefe Graben ist in Richtung Nordspitze des Nordbeckens durch Graser und 

Wasserlinsen bewachsen und auf der ganzen Strecke nur sehr gering durchstrornt, 

4 -6 Graben in der Rinne des Krummen Sees, Brodowinsee-AbfluB und Mooderbrucharaben 

In den drei genannten, zum Parsteiner See hin entwassernden Graben wurden zu den 

Untersuchungsterminen im Sommer 1996 keine Wasserbewegungen festgestellt. 

Der AbfluB aus dem Parsteiner See, der Nettelgraben, filhrte im Sommer 1996 ebenfalls kein 

Wasser. Den g1aubhaften Auskiinften von Anliegem zufolge ist der AbfluB uber den Nettelgraben, 

durch die Prottenlanke hindurch, jahrlich im Friihjahr am starksten ausgepragt. 

Der Pegei des Parsteiner Sees liegt bei etwa 44,3 m u, NN. Er wurde im 13. Iahrhundert in Folge 
der Anlage des Nettelgrabens urn mehrere Dezimeter abgesenkt. 

2.3 Topographie, Morphometrie und Milis der Seebec:ken 

Der Parsteiner See ist in eine reliefreiche Jungmorlinenlandschaft eingebettet. Die Ufer fallen 

extrem unterschiedlich steil abo Am Ostufer des Hauptbeckens, unmittelbar westlich der Halbinsel, 

ist die Rohrichtzone sehr schmal, das Ufer ist stark abschOssig und die mit 31 m tiefste Stelle des 

Sees liegt nur etwa 300 m vom Ufer entfemt. 1m Bereich des noch existierenden 
Dauercampingplatzes nimmt die Wassertiefe urn weniger als einen Meter auf 100 m zu. Diese 

Uferbucht ist unterhalb des StOrungseinflusses durch Badegaste grollflachig mit Characeen 

(Chara contraria) bewachsen. Am Sudufer, im Stromungsschatten ostlich der Halbinsel am 

Sandberg, sind machtige Ablagerungen an karbonatreichem Schlamm zu find en, die vollstiindig 

von Chara contraria bewachsen sind, im Herbst teilweise trockenfallen und als keineswegs 

trittfeste Inseln aus dem Wasser ragen. 

Das Nordbecken und die Pehlitzlake im SOden des Sees sind weitgehend vom Hauptbecken 

getrennt. Diese beiden Seeteile sind sehr flach, polymiktisch und von unregelmiiBiger Form. 
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Das Hauptbecken ist im Mittel 10m tief (KALBE, 1976). Nur in einem engumgrenzten Bereich 

unmittelbar westlich der Halbinsel am Ostufer betragt die Wassertiefe tiber 20 m. Die maximale 

Tiefe in diesem Bereich betrligt 31 m. 

Das Hauptbecken ist das ganze Jahr tiber, mit Ausnahme von Perioden der Eisbedeckung, bis zu 

einer Tiefe von 9 m gut durchmischt. Dieser praktisch gemessene Wert entspricht der theoretisch 

ermittelten Epilimniontiefe (8,45 m) nach VENTZ (1974). Damit werden tiber 70 % des 

Wasservolumens permanent umgewalzt. Das Metalimnion ist in der Tiefenzone 10 - 20 m 

ausgeprligt und nach unten bin sehr unscharf vom sehr k1einen, trichterformig eingesenkten 

Hypolimnion abgegrenzt. 

Die Abbildung 2 gibt anhand der Parameter Sauerstoftkonzentration und Temperatur einen 

Eindruck von der sommerlichen thermischen Schichtung und ihrer Auswirkung auf den 

Sauerstofthaushalt des Sees im Bereich der tiefsten Stelle im ostlichen Teil des Hauptbeckens. 
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Abb. 2: Sauerstoffschichtung und thennische Schichtung im Hauptbecken des Parsteiner Sees, 
Julisituation 1987 und 1996 im Vergleich. 
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In der TabeUe 1 sind ausgewiihlte topographische und morphometrische Parameter des Parsteiner 

Sees zusarnmengestellt. 

Tab. 1: Topographische und morphometrische Parameter des Parsteiner Sees 

Parameter Gesamt 
Fillche [hal 
Umfang [m] 
maximale Lange [m] 
etfektive Lange [m] 
maximale Breite [m] 
etfektive Breite [m] 
max. Innenkreisdurclunesser [m] 
Langsstreckung 
Krtimmung 
Zentrumsgestalt 
Uferentwicklungskoeffizient 
Ufergestaltungskoeffizient 
Kompaktheit 
mittlere Achsenliinge em] 
Seehohe tiber NN 
maximale Tiefe 
Tiefengradient 
theoretische Epilimniontiefe 
(in Aniehnung an Venz, 1974) em] 

1.003,1 
31.660 
6.750 
4.875 
3.950 
2.750 
1.560 
4,33 
1,44 
0,82 
2,82 
2,00 
0,48 
3.812 
44,3 
31,0 
3,67 
8,45 



Der Parsteiner See - Limnologische Charakteristik 15 

3 Limnologische Charakteristik 

3.1 Ergebnisse hydrophysikalischer Messungen 

Das Wasser des Parsteiner Sees ist alkalisch und mliBig elektrolytreich. Die Ursache fur den im 
Vergleich zu den Obrigen mesotrophen Seen Brandenburgs hohen Chloridgehalt kann - in Analogie 

zur MOritz - in der natOrlichen AbfluBiosigkeit des Seebeckens begrOndet sein. Die 

GoUeverklappung in den siebziger und achtziger Jahren dieses Jahrhunderts allein ist aufgrund der 

bereits 1968 (SCHARF, 1969) aufgleichem Niveau gemessenen Werte nicht verantwortlich. 

In der Tabelle 2 sind die Medianwerte der im Zeitraum Marz bis November 1995 monatlich 
durchgefUhrten Analysen fUr die Parameter Leitflihigkeit, Chlorid, Calcium, A1kalinitlit, Harte und 

pH-Wert zusammengestellt. 

Tab. 2: Medianwerte hydrochemischer Parameter fUr den Parsteiner See, gebildet aus vier 

MeBwerten 1995 und monatlichen MeBwerten im Zeitraum April bis November 1996 

Parameter Bauptbecken 1995 Bauptbecken 1996 Nordbecken 
Leitfahigkeit [J.tS/cm] 
Chlorid [mgll] 
Calcium [mgll] 
A1kalinitlit [mmolll] 
Harte [0dH] 
pH-Wert 

484,50 
45,50 
55,10 
1,95 

12,00 
8,56 

523,00 
43,30 
55,10 
2,00 
11,80 
8,38 

649,00 
46,00 
83,20 
3,35 
n.e. 
8,28 

Die Messungen des SauerstofFgehaites iin Vertikalprofil ergaben, daB im Hauptbecken im Sommer 

in Grundnahe starke Mineralisationsprozesse ablaufen. Der Sauerstoffbedarfim Litoral wird in 

Wassertiefen bis 9 m durch Primlirproduktion, Zirkulation und atmospharischen Austausch mehr 

als ausgeglichen. 1m trichterfermig eingesenkten Hypolimnion tritt jedoch ab Juli volliger 

SauerstofFschwund auf. Parallel dazu erfolgt im Hypolimnion ein Absinken des pH-Wertes durch 

die atmungsbedingte Bildung von Kohlensliure bis auf etwa pH 7,2 in Grundnlihe, der erst mit der 
Herbstvollzirkulation wieder ansteigt. Das Nordbecken ist aufgrund seiner geringeren Tiefe, wie 
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bereits geschildert, nur uber wenige Wochen im Sommer geschichtet. 

3.2. NiihrstoOkonzentrationen 

Die Niihrstoflkonzentrationen weisen das Hauptbecken als miil3ig mesotroph, das Nordbecken als 

maBig eutroph aus. 

Die Konzentrationen an gelOstem reaktivem Phosphat-P (DRP) lagen im 

Untersuchungszeitraum 1995-1996 in der euphotischen Zone aller drei Becken ganzjahrig unter 

5 J,tg DRP pro Liter (Ausnahme: Klarwasserstadium am 15.06.1995: 6 ug DRP/I im 

Hauptbecken). Durch die bei Sauerstoffschwund in Grundniihe einsetzende Phosphatfreisetzung 

aus dem Sediment werden im September und Oktober im tiefsten Loch des Hauptbeckens 

unterhalb 25 m Wassertiefe hypolimnische Spitzenwerte von III J,tg DRPn erreicht. Dieser Wert 

liegt in einer vergleichbaren GroJ3enordnung, wie in den stark mesotrophen Referenzgewassern 

des EU-LIFE-Programmes 1995-1996. Die P-Belastung des Sedimentes im Hauptbecken des 

Parsteiner Sees kann damit gegenwartig als eher moderat eingeschatzt werden. 

Das tlachere Nordbecken weist keine starken Defizite der Sauerstoffsattigung in Grundnahe (in 

4,0 m Tiefe) auf, die zu chemisch bedingter Rucklosung von Orthophosphat aus dem Sediment 

fUhren konnten, Die DRP-Konzentrationen lagen 1996 auch uber Grund im Nordbecken stets 

unter 5 J.lgn. 

Die Gesamtphosphorkonzentration zu Beginn der Vegetationsperiode lag im Hauptbecken am 

09.03.1995 bei 19 J.lgn. Am 23.04.1996 wurden im Siidostteil des Hauptbeckens 31 J,tgn, im 

Nordbecken 63 J,tgn gemessen. DerMef3wert 31)lgn aus demHauptbecken vom 23.04.1996 steht 

deutIich auf3erhalb des normalen Schwankungsbereiches fUr TP im Bereich der tiefsten Stelle des 

Hauptbeckens (11 Mef3werte 1995-1996 zwischen 15-19 J.lgn; Median 18 Jlgn). Er steht, da die 

CWorophyU-a-Konzentrationen nicht wesentlich erhoht sind, nachweislich im Zusammenhang mit 

einer extrem erhohten Zooplanktondichte (7 g 1S/m2, dominant. Eudiaptomes gracitis) an der nur 

3,5 m tiefen Probenahmestelle stehen. Er soll als AusreiJ3er nicht Oberbewertet werden, deutet 

jedoch an, daB gerade die Flachwasserbereiche hoch produktiv sind. 

1m Nordbecken liegen die Gesamtphosphorkonzentrationen mit 45-70 (Mittelwert 58, Median 57) 
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J,lg/l in einem fUr eutrophe Seen Brandenburgs typischen Bereich mit leichter Tendenz zu 

polytrophen Verhaltnissen, 

Saisonale Schwankungen der epilimnischen- TP-Konzentration, die im Zusammenhang mit 

Sedimentationsverlusten oder Kalzitflillungen auftreten konnten, wurden nicht festgestellt, obwohl 

das Hauptbecken im Splttsommer und Herbst eine deutliche Trube durch Kalzitkristalle aufweist. 

Als essentieller Nahrstoff fUr Bacillariophyceen und Chrysophyceen ist die Konzentration an 

gelilstem Silizium im Freiwasser von Bedeutung. Diese liegt ganzjltbrlg im Hauptbecken des 

Parsteiner Sees in einem extrem niedrigen, d.h. die planktische Diatomeenentwicldung streng 

limitierenden Bereich (Mittelwerte 1995: 0,31 +/- 0,13; 1996: 0,37 +/- 0,16). Das Hauptbecken 
ist trotz der starken Windexposition und ganz im Gegensatz zur Muritz kein See mit forderlichen 
Bedingungen fUr planktische Kieselalgen. Benthische Kieselalgen sind auf den Characeenrasen, 
Steinen und Rohrichthalmen jedoch in ublichen Mengen zu finden, obgleich eine sehr auffallige 

Entwicldung lockerrasiger bis dichtwattiger fadiger Gronalgen auf Schilfhalmen und Steinen zu 

bemerken ist. 

1m Nordbecken Iiegen die Konzentrationen an gelostem Silizium in einem rur eutrophe, 

grundwassergespeiste oder durchflossene Seen normalen Bereich. 

Die NitritstickstofT-Konzentrationen liegen ganzjltbrlg im gesamten Pelagial unter oder bei 

maximal 0,01 mg/l und sind damit sehr gering. Eine Ausnahme bildet der Juli-Wert von 0,09 mg 

N02-NII aus 30 m Tiefe im Hypolimnion des Hauptbeckens, doch auch solche Werte sind in den 

tiefsten Stellen stark mesotropher Seen Brandenburgs regelmllBig festzustellen, insbesondere wenn 
sie einen monimolimnischen Charakter besitzen. 

Die Konzentrationen an AmmoniumstickstofT schwanken im Epilimnion des Nord- und 

Hauptbeckens um 0,1 mg/l. Sie lagen am 24.06.1996 im Hauptbecken mit 0,25 mg/l und am 
24.06. und 23.09.1996 im Nordbecken mit 0,26 mg/l in einem eher fUr eutrophe Seen typischen 

Niveau. Die hypolimnische Ammoniumakkumulation erreichte am 23.09.1996 einen Maximalwert 

von 0,610 mg/l, der auch als Ausdruck einer mr mesotrophe Seen kritsch hohen 

Stickstofibelastung gelten kann. 

Die Nitratstickstotlkonzentrationen im Epilimnion des Hauptbeckens und des Nordbeckens 

liegen in einem fUr mesotrophe Seen der Region Nordbrandenburg normalen Bereich, z. T. sogar 
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darunter. Die Stickstoffdynamik des Parsteiner Sees verdient wegen des fOrdemdenEinflusses von 

N auf fadige Grunalgen und der damit verbundenden Gefahr des Zulilckdrlingens der 

Characeenrasen in Zukunft weitere Beachtung. 

3.3 Bioproduktivitat 

3.3.1 Phytoplankton, Chlorophyll a und Sichttiere 

1996 wurden Biomasse und Diversitlit des Phytoplanktons im Hauptbecken anhand monatlich 
entnommener Integralschopfproben Ober die einfache Sichttiefe von April bis Oktober untersucht. 
Sie geben einen Einblick in die Konzentration und die Zusammensetzung des Planktons wlihrend 

der Flilhjahrsvollzirkulation und der sommerlichen thermischen Schichtung. Weiterhin Jiegen fur 

1995 vier und fur 1996 acht aktuelle Analysen des Chlorophyll-a-Gehaltes aus der euphotischen 
Zone vor. Bei der Probenahme erfolgten vor Ort Messungen der Sichttiefe mit einer Secchi 

Scheibe. Zusatzlich wurde das Phytoplankton des Nordbeckens fur das Jahr 1996 qualitativ 
untersucht. 

Das Biovolumen des Parsteiner See-Sudbeckens mit Werten deutlich unter 1 mm3/J (Jahresmittel 

1996: 0,33 mm3/J) entspricht den geringen Chlorophyll-a-Werten. Nach KLAPPER (1992) 

entsprieht diese Biomasse dem oligotrophen Zustand, von dem im Parsteiner See naehweislieh seit 

1968 nieht mehr die Rede sein kann. Die dominanten taxonomischen Grollgruppen bezuglich der 

Biomasse waren Bacillariophyceen (Kieselalgen) im Flilhjahr und Herbst (dominante Taxa: 

Centrales mit mehreren Arten und Asterionella formosay; Chrysophyceen (Ooldalgen) im April 
(Hauptvertreter: Dinobryon), Cryptophyceen ganzjilhrig, vor a1lem von August bis Oktober 

(Cryptomonas und vor a1lem Rhodomonas), Cyanophyceen (Blaualgen) von Juni bis August 

(Hauptvertreter: Microcystis incerta und im Juli Nostoc) und a1s wiehtigste Gruppe bis auf den 
Oktober ganziahrig die Dinophyceen (Homalgen) mit den Hauptvertretem Ceratium htrundinella 
und Peridinium. Haptophyeeen mit der Art Chrysochromulina parva waren nahezu ganzjlihrig 

zahlreieh, jedoeh mit geringer Biomasse, vertreten. Diese Auf'zllhlung zeigt die groBe Vielfalt im 
Jahresverlauf abwechselnd dominanter taxonomischer Gruppen. 
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TEUBNER (1997) und ARP (1993) untersuchten das Sudbecken 1990 bis 1992 ebenfalls 

monatlich (probenahme aus 0 bis 1,5 m Tiefe) und fanden Werte in der Regel urn 0,5 mm3/1. Nur 

im Herbst 1990 und Splltsommer I Herbst 1992 wurden Werte urn 1,5 bzw. 1 mm3/1 gefunden. 

Bezuglich der Taxa fanden beide Autoren ebenfalls eine Dominanz von Bacillariophyceen im 

FrUhjahr, Cryptophyceen und Dinophyceen ganzjahrig und Cyanophyceen im Sommer. 

Auffiillig ist zum einen die Dominanz von Taxa, die fakultativ als heterotroph gelten 
(Cryptophyceen und Dinophyceen). Bei phasenweisem Nllhrstoffinangel sind diese Organismen 

in der Lage, organische Stoffe filr die Deckung der benotigten Nahrstoffmengen aufzunehmen. 

Desweiteren sind, besonders im Sommer, solche Taxa haufig vertreten, die entweder schnell auf 

kurzzeitige Nahrstofferhohungen (bei starker Milos) reagieren (Haptophyceen und k1eine 
Cryptophyceen und Chrysophyceen mit hohem Oberflachen-zu-Volumen-Verhaltnis) oder bei 

Nahrstoffmangel die Moglichkeit des internen kurzgeschiossenen Nahrstoffkreislaufes haben 

(Microcystis incerta und Nostoc). 
Zusammenfassend zeigt sich seit 1990 eine jedes Jahr wiederkehrende stabile Struktur der 
Phytoplanktonzonose im sudlichen Hauptbecken, was darauf zurUckzufilhren ist, daB sich im 

Parsteiner See aufgrund des groBen Wasservolumens, relativ geringen Nahrstoffeintragen und 
damit geringen StOrungen jahrllch gleiche Sukzessionen entwickeln, die interanuell vornehmlich 

nur durch verschiedene Witterungssituationen leicht modifiziert werden. Bereits ARP (1993) 

zeigte beim Vergleich der Gr06enspektren des Phytoplanktons des Parsteiner Sees in Relation zu 

einem FluBsee (Berliner Havel 1990 - 1992) und einern eutroph geschichteten See (Glienicker See 
in Berlin 1990 - 1992) die hohe Diversitat an verschiedenen AigengroBen und wies auf die 

geringen Schwankungen im lahresverlauf hin. Eine hohe Diversitat dominanter Gruppen im 
Phytoplankton (sowohi der Taxa als auch der Formen und GrOBen) gibt die Moglichkeit einer 

engen Kopplung an das Zooplankton, da verschiedenste Fra6typen gleichzeitig nebeneinander 

existieren konnen, In diesen Systemen sind die Nettostoffverluste aus dem Pelagial ins Profundal 

gering. 

1m Gegensatz zum nllhrstoff- und planktonarmen (mesotrophen) Siidbecken entwickeln sich im 

Nordbecken hohere Phytoplankton-Biomassen. Die Hauptvertreter sind ganziahrig Dinophyceen 

(Ceratium hirundinella und Peridinium) und Cryptophyceen (Rhodomonas und vor allem 
Cryptomonas). Die jahreszeitlichen Schwankungen der Biomasse zeigen deutlich hohere 
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Amplituden als im Sudbecken, 

Die Chlorophyll-a-Gehalte im Hauptbecken liegen durchSlinSiS in einem fUr mesotrophe Seen 

Brandenburgs typischen Niveau. Die lahresmittelwerte (in Klammern Standardabweichungen) 

lagen in 1995 bei 4,2 (+/-2,0), in 1996 bei 3,9 (+/- 1,6 I1g/l). Auch die Maximalwerte (6,4 ug/l am 

12.10.1995; 5,9 I1g/l am 23.04.1996) liegen in einem fUr mesotrophe Seen typischen Bereich und 

geben gegenwlirtig keinen Grund zur Klassifikation des Hauptbeckens als eutroph. 

Mit 10-22 J.lg/lliegen die Chlorophyll-a-Gehalte des Nordbeckens in einem fUr eutrophe Seen 
typischen Niveau. 

Okologisch interessant war das ausgeprligte Klarwasserstadium am 24.05.1996, bei dem durch den 
Autor eine Sichttiefe von 6,90 m bei einer Chlorophyll-a-Konzentration von 2,1 I1g/l gemessen 

wurde. Diese Befunde deuten auf eine biozonotische Reaktion (Daphnia-Entwicklung) in der 
Folge der im Friihjahr wegen des Siliziummangels ohnehin nur leicht erhohten 
Phytoplanktonentwicklung hin. 
Das Hauptbecken ist zusammenfassend anhand der Diversitlit des Phytoplanktons und der 

geringen Chlorophyll-a-Gehalte im Friihjahr als mesotroph einzuschatzen, Schon bei geringer 

zusatzlicher Nlihrstoftbelastung (P, N und Si) ist eine Verlinderung hin zum schwach eutrophen 

Zustand zu erwarten. Im Gegensatz dazu ist das Nordbecken typisch eutroph. 

Hinsichtlich der Wassergiite ist die Beschaffenheit des Hauptbeckens als gut einzuschatzen, Es gibt 

keine Belege dafilr, daB in den letzten 28 Jahren die Wasserqualitiit des Parsteiner Sees im 

Vergleich zu 1996 besser gewesen ware. 



Der Parsteiner See - Limnologische Charakteristik 21 

3.3.2 Zooplankton 

Fur das Zooplankton Iiegen quantitative Analysen aus den Jahren 1995 und 1996 vor. Die 

Beprobung des Zooplanktons erfolgte zeitlich parallel zur Phytoplanktonbeprobung. 

1m Hauptbecken filhrte die Populationsentwicklung der planktischen Daphnia hya/ina am 

15.06.1995 mit 5,70 m Sichttiefe und am 24.05.1996 mit 6,90 m Sichttiefe zu klassischen 

K1arwasserstadien. Am lunitermin 1995 war die Population von D.hya/ina konditionell und damit 

auch reproduktiv am Zusammenbrechen. Die Parthenoweibchen der auffiUlig kleinen hya/ina 
Form des Parsteiner Sees verfilgten nur noch uber 1-2 Eier im Brutraum. Das im 55 urn-Netz 

gefangene Phytoplankton bestand zu dieser Zeit vorwiegend aus den grollen und schwer 

fressbaren Arten Tabe//aria j/occu/osa, Fragi/aria crotonensis und Cerattum hirundinella. 
Zentrische Diatomeen fehlten auffiilligerweise. Eudiaptomus gracilis war im Winter und Fruhjahr 

1995 und 1996 die dominante Form. Am 17.08.1995 dominierten im Hauptbecken 

Copepoditstadien cyclopoider Copepoden (u.a. Thermocyclops oithonoidesi. 

In AnzahI wurden noch die planlctischen Kleinkrebse Bosmina Iongirostrts, Eubosmina coregoni, 

Ceriodaphnia quadrangu/a und Diaphanosoma brachyurum nachgewiesen. 

Herbivore Radertiere traten 1995 und 1996 im Hauptbecken des Parsteiner Sees nur in geringer 

Dichte in Erscheinung. Sie steUten zusammen einen Anteil von 1 % der Zooplanktontrockenmasse 

und waren hauptsachlich durch Keratella coch/earis und Polyarthra $p. vertreten. 

3.3.3 Submene Makrophyten und Makrozoobenthos 

Die hohe Transparenz des Wassers im Hauptbecken gestattet das Vorkommen ausgedehnter 

untergetauchter Wasserpflanzenbestlinde. Diese wurden durch den Autor im Oktober 1996 

aufgenommen. Begunstigt durch die abschnittsweise flachen Uferabschnitte bildete sich im 

Hauptbecken eine in Brandenburg einmalige, zierliche Wuchsform des Wasserrohrichts aus. In 

diesem dringt Schilf (Phragmites australis) in sehr lockerem, nicht bultigem Bestand bis in 
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Wassertiefen von 1,50 m in den See vor und wird von Char-a contraria fast uberall flachendeckend 

begleitet. 

Landwarts des Rohrichts findet sich im Flachwasserbereich an der Prottenlanke eine Chara 

aspera-Gesellschaft. 

Seewarts schlieBt sich an das Rohricht im brandungsbeeinfluBten Ostteil des Sees ein uniformer 

und einartiger Chara-contraria-Grundrasen an, der in 1,70 bis 3,00 m ein Entfaltungsoptimum 

aufweist. In der windgeschutzten Bucht an der Prottenlanke und in der meso- bis eutrophen 

Sudbucht ostlich Pehlitzwerder wird Chara contraria in der Tiefenstufe von 1,00 bis 2,00 m von 

der bis zu 40 cm hohen Char-a tomentosa verdrangt. Sehr selten wurde die flir den Parsteiner See 

charakteristische Chara intermedia j. aculeolata in den uppig entfalteten Chara-tomentosa 
Gesellschaften in der Sudbucht nahe der k1einen Insel gefunden (Determination Drs. H. und R. 

MAUERSBERGER). Weiterhin finden sich in den mit Faulschlamm durchsetzten Uferbereichen 

der Sudbucht Najas marina ssp. intermedia und Chara jragilis, die selbst in den stark 

faulschlanunigen Uferbereichen der Sudbucht und der Pehlitz-Lake zwischen Nymphaea-alba 

Bestanden luckige Degradationsstadien der Submersvegetation bilden. 

In der Westbucht an der Prottenlanke zeigen die Chara tomentosa-Bestande ab einer Wassertiefe 

von 1,80 m zunehmende Auflockerungen. Hier beginnt die Ausbreitung von Chara cj. hispida und 

Charajubala. Urn 3,00 m zeigt die letztgenannte Art ihr Entfaltungsoptimum, ab 3,40 m Tiefe 

zeigen die Chara jubata-Bestande durch Grundfaulnis bedingte Auflosungen, 

vitalitatsgeschwachte Einzelpflanzen wachsen noch bis in 4,10 m Tiefe. In 3,80 m bis in 4,50 m 

Tiefe sind groBflachige und uppige Bestande von Nttellopsts obtusa zu finden. Bei 4,50 mist die 

scharfe untere Vegetationsgrenze ausgebildet. 

Am Nordwestufer der Westbucht an der Prottenlanke ist ein groller Bestand an Potamogeton 

lucens erhalten geblieben. Die ROhrichtstoppeln reichen bier bis in 1,60 m Tiefe herab und belegen 

einen leichten Ruckgang der Rohrichtausbreitung, P. lucens breitet sich bier zwischen 2,00 - 2,50 

aus, und wurzelt optimal in 2,35 m Tiefe. 

Von den in eutrophen Seen haufig dominanten und z.T. assoziierten Arten Nuphar lutea, 
Myriophyllum spicatum, Potamogeton peelinatus und Fontinalis anlipyretiea wurden nur lokale 

und k1eine Bestande nachgewiesen. Das eutraphente durchwachsenblattrige Laichkraut 

(Potamogetonperfoliatus) und das polytraphente Gemeine Homblatt (Ceratophyllum demersum) 

wurden vom Bearbeiter 1996 nicht festgestellt. 
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Die sandigen Brandungsufer im Ostteil und die Characeen-Grundrasen vor der Prottenlanke sind 

Lebensraum der Larven der Gemeinen FluBjungfer (Gomphus vulgatissimus). Die aktuellen 

Vorkommen sind durch eine Exuvie (24.05.1996, leg. & det. SCHONFELDER) und einen 

Larvenfund belegt. Spezielle Untersuchungen zum Zoobenthos stehen noch aus. 

1m Nordbecken ist die Makrophytenvegetation ganzlich anders. Hier finden sich vor allem iippige 

Ranunculus-circinatus-Tauchfluren. Das Schilfrohricht ist in der fUr eutrophe Seen typischen 

Weise ausgebildet und durch die Leitarten Rohrschwirl (Locustella 1uscinioides) und GroBe 

Rohrdommel (Botaurus stellaris) besiedelt (beide Taxa am 24.05.1996 vom Autor verhort). 
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4. Schutz und Entwicklung 

Die Analyse der aus den Jahren 1968 - 1990 vorliegenden MeBdaten zur Wassergute (SCHARF, 

1969; KALBE, 1976; ROHDE, 1981, Datensammlung irn Anhang) zeigt, daB wesentiiehe 

Veranderungen der Wasserbesehaffenheit irn Parsteiner See seit 1968 nieht zu verzeiehnen sind. 

Im Gegensatz zur teilweise drarnatisehen Eutrophierung in den allermeisten Seen Brandenburgs, 

ist es dureh Sehutzmaf3naJunen gelungen, den Parsteiner See irn rnesotrophen Zustand zu erhalten. 

Von der weiteren Forderung der extensiven Landnutzung irn Einzugsgebiet, der Forderung der 

Pflegefiseherei und der Sanierung der Seen in der Peripherie wird es abhangen, ob eine 

Oligotrophierung des Parsteiner Sees erreieht werden kann. Die in Mitteleuropa in dieser 

Ausdehnung extrern selten gewordene Charaeeenvegetation sollte Grund genug fur die Anpeilung 

des Entwicklungszieles "sehwach oligotropher See" sein mit mittleren Sichttiefen tiber 6 rn in der 

Vegetationsperiode. Insbesondere der weiteren Reduzierung der Ammoniumeintrage ist 

Aufmerksarnkeit zu widrnen, da der GrOnalgenaufwuchs irn Litoral vorwiegend auf eine 

Schadigung der Makrophyten dureh eine erhohte Stiekstotfverfiigbarkeit hinweist. Als Zielgrofle 

fur die mittlere jahrliche Gesamtphosphorkonzentration wird zur Stabilisierung des aktuell 

mesotrophen Zustandes eine Absenkung von derzeit ca. 19 ug/l auf unter 15 Ilgl1 empfohlen. Als 

langfristige Zielgrofle zur Erreichung des oligotrophen Zustandes sind Gesarnt-P-Konzentrationen 

urn 10 pgll anzustreben 

Es wird ernpfohlen, keinen Besatz des Hauptbeekens mit Karpfen zuzulassen. Die Auswirkungen 

der Bewirtschaftung mit Kleiner Marline auf das Zooplankton sollten wissensehaftlieh untersucht 

werden. 
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5. Zusammenfassung 

Der Parsteiner See ist ein groller, windexponierter See im Nordosten Brandenburgs. Das k1eine 

Nordbecken ist eutroph, das Hauptbecken mesotroph. 

Die ausgedehnte Characeenvegetation macht den Parsteiner See zu einem fur den Naturschutz sehr 

wertvollen See. Dem Schutz der guten Wasserqualitat im Hauptbecken ist insbesondere durch die 
weitere Minirnierung der Eintrage von Phosphor und Stickstoff in das Nordbecken und in das 

Hauptbecken besondere Aufinerksamkeit zu widmen. 
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Entwicklung ausgewahlter Parameter der WassergUte des Parsteiner Sees III.Teil} 
Hauptbecken, Epilimnion, AusreiBer in Klammern und fUr die Mittelwertbildung nicht berOcksichtigt 

35,45 48,03 20,04 val-Faktoren 
DATUM ON [mgll] TN [mgll] TFe [mgll] DSi[mgll] CI S04 Ca 

08.04.68 1,68 1,76 0,12 (6) 40,S 51,4 47,9 
18.06.68 1,36 1,36 0,05 37,3 65,2 45,7 
26.06.68 0,56 0,56 0 38,7 94,4 47,8 
17.07.68 3,64 3,64 0 (3,9) 39 53,2 47,2 
26.08.68 2,31 2,31 0 (3,9) 39,8 22,3 45,8 
15.02.69 1,57 
17.0.2.76 1,29 1,54 0,07 0,08 42,5 65,3 40,1 
26.05;~6 . 1,04 1,22 0,2 0,Q7 41,1 73,0 48,9 
21.07.76 0,73 0,83 0,1 0,19 46,4 65,8 41,9 
16.11.76 1,15 1,35 0,06 0,35 44,0 57,6 44,7 
19.11.80 1,07 1,3 0,41 0,15 43,2 64,8 45,9 
25.02.81 0,79 1,11 0,06 0,21 43,2 66,3 35,1 
18.05.81 1,1 1,2 0,03 0,05 44,7 64,8 42,7 
26.08.81 1 1,07 0 0,7 42,S 62,9 48,3 
21.08.84 
28.08.84 
31.03.86 0,57 0,77 0,05 0,05 47,S 62,4 52,2 
23.04.87 1,46 1,78 0,06 0,27 45,4 . 81,6 47,1 
30.07.87 1,46 1,61 0,06 0,33 44,3 72 39,9 
15.10.87 1,28 1,41 0,02 0,35 82,9 62,4 
12.06.89 1,04 1,47 0,45 0,44 50 84 
13.09.89 0,85 1,16 0,61 0,44 54 88 
30.10.89 0,91 52 
26.02.90 0,84 1,13 0,31 0,28 51 69 
08.05.90 0,61 1,34 0,65 0,36 50 82 
09.03.95 0,51 0,67 0 0,238 38 56,1 
15.06.95 0,57 0,73 0,38 0,437 45 58,1 
17.08.95 0,71 0,86 0,396 46 52,1 
12.10.95 0,62 0,81 0,42 0,17 47 54,1 
23.04.96 0,82 0,98 0,005 0,247 46 58,1 
24.05.96 0,69 0,87 0,032 0,119 43 54,1 
24.06.96 0,52 0,88 0,08 0,335 45 56,1 
19.07.96 0,68 0,88 0,072 0,365 43 56,1 
19.08.96 0,82 0,88 0,079 0,544 43,6 52,1 
23.09.96 0,78 0,83 0,059 0,452 39,2 54,1 
16.10.96 0,69 0,71 0.03 0,302 35,1 52,1 
17.10.96 
21.11.96 0,65 0,81 0,026 0,612 43,6 56,1 

MEDIAN 68-90 1,07 1,35 0,060 0,210 44,1 65,3 45,8 
MITIeL68-90 1,23 1,43 0,192 0,227 46,4 67,1 45,1 
STDABW 68-90 0,69 0,62 0,255 0,190 9,4 15,1 4,2 

MEDIAN 95-96 0,69 0,85 0,059 9,350 43,6 55,1 
MITIEL95-96 0,67 0,83 0,108 0,351 42,9 54,9 
STDABW 95-96 0,10 0,09 0,147 0,147 3,6 2,2 
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Einordnung des Parsteiner Sees in die Gesamtmenge der Seen im Land 
Brandenburg 
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1. Einfiihrung 

Etwa zwei Drittei der Oberfliiche des Landes Brandenburgs wurde maBgeblich durch die 

jiingste Kaltzeit, das Weichseigiazial (ca. 20.000-18.000 b.p, nach LIEDTKE, 1989), 

gepragt, Das sich etappenartig zuriickziehende Eis hinterlief eine Struktur, die durch eine 

Aufeinanderfoige von Urstromtiilem und Piattenzonen charakterisiert wird. Diese 

Glaziallandschaft ist durch verschiedenartige Aufschiittungs- und Ausriiumungsstrukturen 

sowie einen enormen Reichtum an stehenden und flieBenden Gewllsser gekennzeichnet. 

Die Vieifalt der kaltzeitlichen Formungsprozesse hat die unterschiedlichsten genetischen 

Seentypen (LIEDTKE, 1958) hervorgebracht. Unter ihnen sind die Rinnenseen, deren 

Entstehung auf Eisschurf und die Kraft giazifluvialer Schmelzwasserstrome in den 

Beriihrungsbereichen der groBen Eisioben, sogenannten Lobenniihten (BEHRMANN, 1949), 

zuriickzufiihren sind, eine sehr weit verbreitete Gruppe. Sie ziehen sich in recht schmalen 

Tiilem von Siid nach Nord und fiihren zu einer Zergliederung der groflen Endmoriinenpiatten, 

die den Marginal(Urstrom-)tiilem zwischengeiagert sind. Das rezente FluBsystem verliiuft 
entlang dieser durch die Urstrome geschaffenen AbfluBbahnen, so daB es hiufig in diesen 
Bereichen zu einer Verbindung der Rinnen mit dem Gewiissemetz kommt. Beispieihaft dafiir 
sind die Havel, die Dahme und die Spree zu nennen. 

Brandenburg ist mit etwa 10.000 Seen und ca. 27.000 FluBkilometem das gewasserreichste 

Bundesiand (MIETZ, 1994). Die groBen Liicken in der Kenntnis der GroBe, Tiefe und 

Struktur der brandenburgischen Seen war schon zu Beginn unseres Jahrhunderts 

Ausgangspunkt fUr eine systematische Erfassung der mirkischen Gewasser in Zahl, GroBe, 

Entstehung und ihrer Biologie. 

SAMTER (1912) erstellte mit seiner "Statistik der mirkischen stehenden Gewasser" ein 

vollstiindiges Verzeichnis iiber die GroBe und Tiefe aller, auf den in Betracht kommenden 387 

MeBtischbiattem der Generalstabsaufnahme vorhandenen, stehenden Gewasser, ECKSTEIN 

(1908) schuf einen sehr umfassenden Uberblick iiber die Fischereiverhiiltnisse der mirkischen 

Seen sowie CZENSNY (1938) und WUNDSCH (1939) gaben eine Ergebniszusammenfassung 

zu den ersten Butrophierungserscheimmgen an 50 mirkischen FluBseen der Havel zwischen 

Potsdam und Brandenburg, der Seen am Sacrow-Paretzer Kanal, der Beetzseerinne, der 

Fiirstenberger Seen, der Templiner Seen, der Rheinsberger Seen, der Seen der oberen Spree 
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zwischen Mfiggelsee und Rfidersdorf, der schiffbaren LOcknitz, der Dahmeseen und der 

Storkower Gewasser, dem Scharmfitzelsee und der Kossenblatter Gewiisser. 

Eine aktuelle Statistik zu den trophischen Verhiiltnissen aller brandenburgischen Seen 

existierte jedoch nicht. Aus diesem Grunde wurde 1991 das Projekt "Seenkataster 

Brandenburg" ins Leben gerufen, um im Auftrag des Ministeriums flir Umwelt, Naturschutz 

und Raumordnung des Landes Brandenburg ein Seenmonitoringprograrnm der 

brandenburgischen Seen mit einer Fliiche fiber einen Hektar durchzuflihren. Der Schwerpunkt 

dieses Monitoringprogrammes liegt in der Schaffung eines flichendeckenden Uberblicks fiber 

die hydrographischen und trophischen Verhiiltnisse der stehenden Gewasser. 

Zu den markantesten, den nordwestlichen Abschnitt des Landes Brandenburg prigenden 

FlieBgewassem, ziihlt die Havel. Als rechter NebenfluB der Elbe durchflieBt sie auf einer 

Gesamtstrecke von 343 km, davon sind 228 km schiffbar, zahireiche seenartige 

Erweiterungen und Seen (SCHOLZ, 1989). Die Untere Havel durchflieBt den Ballungsraum 

der Stadt Potsdam und umfaBt als regionale Besonderheit insgesarnt 10 seenartige 

Erweiterungen und 3 Sackseen. Dieser Havelabschnitt wird als Potsdamer Havel bezeichnet 

und verliiuft in der Form eines Dreiecks zwischen der Landesgrenze zu Berlin im Osten 

(Tiefer See), Ferch im Silden (Schwielowsee), Gottin im Westen und dem Sacrow-Paretzer 

Kanal im Norden. Nicht direkt von der Havel durchflossen, jedoch in seinem Stoffhaushalt 

beeinfluBt, wird der Glindowsee, der sich als parallel verlaufende Rinnenstruktur westlich des 

Haveldreiecks anschlieBt. Seine Niilte zu den Ballungszentren Potsdam und Berlin verleihen 

ihm eine wichtige Funktion als Naherholungsgebiet flir die Region. 
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2. Naturrliumllche Bedinguogen und heimatkundliche Besonderheiwn 

Der Glindowsee und sein Einzugsgebiet gchOren der Gro6landschaft der 

Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen an (MEYNEN & SCHMITHOSEN, 1953), 

die als Kemstiick des Zentralen -Niederungs- und Plattenlandes durch den Siidlichen und 

Nordlichen Landriicken deutlich abgegrenzt wird (SCHOLZ, 1989). In ihr vereinigen sich 

ein Gro6teil alIer landschaftlichen Elemente Brandenburgs (SCHOLZ, 1962). Das Kemstiick 

der Gro6einheit ist das Potsdamer Seen- und Hiigelland, das im Norden und Nordosten von 

der Nauener und Teltower Platte, im Siiden und Siidwesten vom Lehniner Land und der 

Beelitzer Heide begrenzt wird. Westlich des Glindowsees erstreckt sich die im Mittel 50-60 

m und an ihrem Ostrand bis 70 m iiber NN reichende Glindower Platte. Diese zumeist 

wellige bis ebene GrundmoIinenplatte weist einen komplizierten geologischen Bau auf 

(SCHMIDT et al., 1992). Nach SCHMIDT et al. (1992) ist folgende Struktur 

charakteristisch: 

-Decksandschicht (einige Dezimeter miichtig) mit darunterlagemdem weichselkaltzeitlichen 
Geschiebemergel, der von saalekaltzeitlichen Geschiebemergel unterlagert bzw. durchragt 

wird; geschlossene Hohlformen, teilweise erfiillt mit Abspiilungssedimenten; Kames und 

glazifluviale Terrassen in der Niihe des Glindowsees und miichtige iiolische Ablagerungen 

(Diinensande). Die im Einzugsgebiet vorliegenden oberfliichennahen Bodenarten rekrutieren 

sich zu 46 % aus Sanden und lehmigen Sanden (45 %), lediglich im Bereich des tief 

eingeschnittenen Talbodens sind von Moormergeln durchsetzte Torfe (9 %) verbreitet 

(Abb.2). Die sich hierauf gebildeten Standortgefiigetypen werden von sandiiberdeckten 

Grundmoranen mit lehmunterlagerten Sand-Rosterden und Tieflchmfahlerden dominiert. 
Diese standortlichen Bedingungen haben schon friihzeitig Ackerbau sowie den Anbau von 

Obst- und Gemiisekulturen ermoglicht, so z.B. zu nennen die siidwestlich des Sees gelegene 

ehemalige Obstziichterkolonie ElisabethhOhe. Fiir die wirtschaftliche Entwicklung Glindows 

war gleichfalls der unmittelbar an der Siidwestflanke des Sees ("ErdebergeU) verbreitete 

"Untere Tonmergel", sogenannter Glindower Ton, von Bedeutung. AIs saalekaltzeitliches 

Sediment entstand er in einem eisrandfemen Staubecken von Schmelzwiissem. Aufgrund der 

offensichtlich geringen StrOmungsgeschwindigkeit konnte er sich z.T. auch als Biinderton 

bzw. -schluff ausbilden. 
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Abb.2: Bodenarten im Einzugsgebiet des Glindowsees 
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Hinweise auf Siedlungsaktivitiiten jungsteinzeitlicher Menschen geben die auf dem 

Karfunkelberg gefundenen Zeugnisse. Dieser "GroBe Hortfund" besteht aus mehreren 

sogenannten Schuhleistenkeilen. Am Miihlenberg wurden Urnen gefunden, die der Eisenzeit 

zugeordnet werden konnten. Spuren friihdeutscher Siedlungsaktivitiiten in Form von 

blaugrauen KeramikgefiBen wurden auf dem Kietz, dem iiltesten Kern Glindows, gefunden. 

Diese u.a. Funde beweisen die lange Geschichte men schlicher Besiedlung in diesem Gebiet. 

Die Bezeichnung Glindow fUr den Ort und damit auch den See - zu mittelniederdeutsch 

glind=Binzaunung, Lattenzaun - konnte von Glinde, Kreis Schonebeck, iibertragen worden 

sein (SCHMIDT et al., 1992). Eine bisher ilbliche Ableitung aus dem slawischen glina = 
Lehm, scheint durch die Tonvorkommen bestiitigt zu werden. Eine erste urlrundliche 

Brwlihnung fand Glindow im Jahre 1351, als Lehnbesitz der von Rochow in Golzow, 1452 

jedoch an das Kloster Lehnin verkauft. Schon zu damaliger Zeit wurde der Tonabbau der 

landwirtschaftlichen Produktion iibergestellt. Fiir den erst in diesem Jahrhundert an Bedeutung 

gewinnenden Obstanbau wurde eigens 1938 ein Brauchwasserwerk fUr die Bewasserung in 
Betrieb genom men. 
Der vorrangig im Bereich der Erdeberge betriebene Tonabbau hinterlieB langgestreckte 

Kippen, die im Jahre 1906 nach einem gleichnamigen fUr Berliner Touristen eigens eroffneten 

Lokal am Judenberg als "Glindower Alpen" benannt wurden. Der Tonabbau wurde am Bnde 

des Zeiten Weltkrieges aus Rentabilitiitsgrilnden eingestellt. Von den ehemals 5 Ziegeleien in 

Glindow und Umgebung ist nur noch die Nummer III mit zwei Ringofen und einem 

polygonalen Aufseherturm, heute das Ziegeleimuseum, erhalten. 

Seine Verbindung durch die Ziegelindustrie und die landwirtschaftliche Spezialisierung 

(Obstbau) hat bis in die jilngste Zeit enge wirtschaftliche Verflechtungen zu Berlin und 
Potsdam erhalten. 
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3. Hydrographlsche Cbarakterlstik des Glindowsees 

3.1. Topograpbie ond Morpbometrfe 

Der Glindowsee liegt etwa 12 Ian slldwestlich der Landeshauptstadt Potsdam. Durch den 

besonderen Reiz dieser Landschaft und die gute infrastrukturelle Anbindung fiber die 

Autobahn 2 und die Bundesstra.6e 1 an die GroBstidte Potsdam und Berlin zihlt der 

Glindowsee mit seinem unmittelbaren Einzugsgebiet zu den touristisch attraktivcn Gegenden 

in der Stadt-Rand-Region von Berlin und Potsdam. 

Sein Seebecken setzt sich aus zwei nahezu voneinander abgeschlossenen Systemen zusammen, 

deren Ulngsachsen in einem spitzen Winkel aufeinander zulauf en (Abb. 3). Es kann ein tiefes 

Westbecken und ein flacheres Ostbecken unterschieden werden, die fiber eine ca. 400 m 

breite, im Mittel 2 m tiefe SchweDe miteinander verbunden sind. Durch die sogenannte 

"Liebesinsel" (KALBE, 1993) wird diese Schwelle nochmals gegliedert. Beide Seebecken 

sind langgestreckt, wobei das ostliche durch zwei Buchten im Norden und Sfiden 

(Riegelbucht, GreDbucht) zerlappt wird. Der Uferentwicklungskoeffizient von 2,53 bestatigt 

dies. 

Eine gute Voraussetzung filr eine windinduzierte Durchmischung des Wasserkorpers bietet die 

Lage der maximalen Ulngsachse in NW-SE-Richtung (WindstreichlAnge von 3260,0 m). So 

erreichten beispielsweise die Windrichtungen NNW und WNW eine relative Hli.ufigkeit von 

12 % pro Jahr, gemessen im Zeitraum von 1956-70 an der meteorologischen Station Potsdam 

(WICHURA,1997). 

In Anlehnung an die Gro6en- und Flli.chenklassifikation flir glaziale Seen des 

JungmorAnenlandes nach ANWAND (1973), zihlt der Glindowsee zu den groBen und miiBig 

tiefen Gewli.ssem. Die maximale Seetiefe variiert innerhalb des Sees zwischen 14,3 m im 

westlichen und 8 m im ostlichen Becken. Die mittlere Tiefe von 4,88 m steht flir ein relativ 

flaches GewAsser mit einem kleinvolumigen Tiefenwasserbereich. 

Gemessen an den von der Potsdamcr Havel durchflossenen Seen und seenartigen 

Erweiterungen gehOrt er zu den kleinen Gewli.ssem mit einer fiberdurchschnittlichen 

maximalen Wassertiefe (Tab. 1). 
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Tab. 1: Gro8en- und Tiefenvergleich des Glindowsees mit Potsdamer Havelgewiissem 

Sehwielowsee 786,4 9,2 

Templiner See 475,3 12,5 

Werderaner Havel 323,2 8,5 

GroBer Zemsee 270,8 6,0 

Jungfemsee 247,1 6,0 

Fahrlander See 209,6 1,9 

Kleiner Zemsee 173,6 5,0 

Schiiinitzsee 125,0 4,3 

Krampnitzsee 112,6 6,5 

Gottinsee 91,0 2,8 

Tiefer See 55,2 11,0 

Wublitz 48,9 2,0 

WeiHer See 26,8 4,2 

Beim Vergieich der aktuellen Seefliiche mit historischen Quellen (SAMTER, 1912) kann ein 

verlandungsbedingter Verlust von rund 10 % fiber einen Zeitraum von 84 Jahren verzeichnet 

werden (Tab. 2). 

Die Litoralbereiche beider Hauptbecken fallen insbesondere an den jeweiligen AuBenriindem 

sehr steil ab, im Mittelliegt das Getille des Seebeckens bei 75 %0. Ergebnisse der im Jahre 

1996 durchgefiihrten Uferkartierung bestatigen diesen theoretischen Wert. Die Beschaffenheit 

der unmitteibaren Uferbereiche wurde bei der im gieichen Jahr durchgefiihrten Uferkartierung 

durch Begehung eingeschiitzt. Etwa 98 % der Uferbereiche werden als eben bzw. mit 

ieichtem Getille verlaufend charakterisiert, nur 2 % kOnnen als "stark ansteigend" definiert 

werden. 
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Topographische und Morphometrische Kenngro.6en des Glindowsees Tab.2: 

Parameter Gr68e 

Seeflilche (ha) 196,40 

effektive Breite (m) 1000,00 

effektive Unge (m) 3260,00 

Uferentwicklungskoeffizient 2,53 

Volumen Mio (m3) 9,58 

maximale Tiefe (m) 14,30 

Tiefengradient (-) 1,99 

mittlere Tiefe (m) 4,88 

Seebeckenform (-) 1,93 

Seebeckensteilheit (m/l0m) 0,75 
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3.2. Der iSkomorpbologische Zustand der Seeufer 

Die Ufer eines Gewissers bilden den Trittstein zwischen den aquatischen und terrestrisehen 

Lebensgemeinschaften. Ihre natiirliehe Ausstattung sowie der Grad ihrer anthropogenen 

Uberprigung sind flir die Einschitzung ihrer Funktionstiiehtigkeit von groDer Bedeutung. 

1m Zeitraum von Oktober bis November 1996 wurde auf einer Lange von 12,6 km die 

Ufermorphologie, der Rohrlehtbestand sowie die anthropogene Nutzung des Glindowsee-ufers 

untersueht. Neben den natiirliehen Bedingungen, wie der Ufersteilheit und -gestalt sowie der 

Gelegeausstattung, standen insbesondere die vorliegenden Nutzungen des Seeufers im 

Vordergrund der Kartierung. Es wurden hierbei Abschnitte gleiehen okomorphologisehen 

Zustandes ermittelt, denen folgende Klassenbildung zugrundelag (ARP, pers. Mitt., 1996): 

Klasse 1: 

Klasse 2: 

Klasse 3: 

Klasse 4: 

Klasse 5: 

Verbindung LandlWasser fast oder vollig ungestort, angrenzende Bereiehe 

weitfliehig nieht entwissert; keine Steganlagen oder gro8ere Badestellen; 

Verbindung Land/Wasser relativ ungestOrt; unmittelbar angrenzender Bereich 

nieht entwissert; nur vereinzelt Badestellen; 

Verbindung Land/Wasser deutlich gestart, angrenzende Bereiche entwissert 

oder mit offener Wohnbebauung; 

Verbindung Land/Wasser stark gestort, Ufer aufgeschiittet oder mit weieher 

Befestigung (z.B. Faschinen) oder stark durch Steganlagen und grMere 

Badestellen beeintrichtigt; 

Verbindung LandlWasser kaum noch gegeben, Ufer mit schwer entfernbarer 

senkrechter Verbauung (z.B. Rauhwurf, Rasengittersteinen, Beton oder 

Stahlspundwand). 

Die Abbildung 4 setzt die Ergebnisse der okomorphologischen Kartierung graphiseh um. Es 

wird deutlieh, daB die als naturfern definierten Klassen 3 und 4 insbesondere flir die 

Uferbereiehe des Westbeckens typisch sind. Die Klasse 5 mu6te nieht vergeben werden. Die 

Klassen 1 und 2 hingegen wurden vorrangig in der Grellbucht im Siiden und in der 

Riegelbueht im Osten angetroffen. Prozentual zur Gesamtufer1ange dominieren die Klassen 3 

(39 %) und 4 (31 %) deutlieh gegeniiber der Beschaffenheit von 1 (11 %) und 2 (19 %). 
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3.3. Wasserhaushaltllche Betrachtungen 

Der Glindowsee kann hinsichtlich seines hydrologischen Regimes als grundwassergespeister 

See mit AbfluB (unter- wie auch oberirdisch) zur Havel charakteristiert werden (Abb. 5). 

Seine oberirdische Verbindung zum Havelsystem ist der ca. 20 m breite, etwa 2 m tiefe 

Streng. Mit dem nordwestlich vom Glindowsee liegenden GroBen Plessower See verbindet 

ihn ein ca. 0,5 km langer, z.T. verrohrter, Graben. Der AbfluB wird hier iiber ein Wehr 

reguliert, das jedoch nur sporadisch durch den Fischer geOffnet wird. 

Der Wasseraustausch erfolgt entsprechend dem natiirlichen Gefiille zur Havel, wobei das 

Niveau des Wasserspiegels nur urn 10 cm abfiillt. ledoch besitzt die Havel fiir die stoffliche 

und damit auch trophische Entwicklung dieses Sees eine Schlusselposition. Begrilndet ist dies 

in einer jahrzehntelangen Nutzung von Oberfliichenwasser durch den im Einzugsgebiet des 

Sees intensiv betriebenen "Werderaner Obst- und Gemiiseanbau". Die Dimension dieser 

Oberfliichenwassemutzung wird durch die Planzahl von 2500 ha BeregnungsfUiche (vor 1989) 

verdeutlicht (BURKHARDT, 1997, pers. Mitt.). 

Die Fordersituation in der Zeit der DDR konnte nicht rekonstruiert werden. Es kann davon 

ausgegangen werden, daB dies zu einer Umkehrung des natiirlichen Oberfliichenabflusses zur 

Havel flihrte. Eine fiir das Gewiisser schwerwiegende Konsequenz war die langjiihrige Zufuhr 

niihrstoffreicheren Havelwassers, was auch in der trophischen Entwicklung deutlich wird 

(siehe Kap. 4.5.). Neben einer hohen Stoftbefrachtung des Sees trug diese 

Oberfliichenwasserentnahme vermutlich auch zu einer Verkiirzung der Verweilzeit bei. Einen 

Anhaltspunkt flir die Menge entnommenen Wassers und damit der Niihrstoffbefrachtung gibt 

eine Zeitungsmeldung vom 03.06.1993 (potsdamer Neueste Nachrichten), in der eine 

sommerliche RekordfOrderung (frockenperiode) von 20-24.000,00 m'/d durch das Glindower 

Brauchwasserwerk gemeldet wird. 
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3.4. Das Einzugsgebiet und seine Nutzung 

Die Ufer des Glindowsees werden durch eine lockere Einfamilienhausbebauung, Bungalows 

und Freizeiteinrichtungen (Campingpliitze, Ferienlager) genutzt. Lediglich ostlich des 

Hauptbeckens ist eine Uberbauung, bedingt durch ein Feuchtgebiet (Kagelsbruch), 

ausgenommen. In dem weitfliichig mit durchliissigem Lockergestein bedeckten Talgebiet 

spielten der durch das Grundwasser realislerte Stoffeintrag eine gegeniiber dem 

OberfliichenabfluJl weitaus wichtigere Rolle. Hierbei ist es fUr eine Zustandsbewertung wichtig, 

potentielle EintIagsquellen zu erfassen. tiber die Kartierung der wichtigsten 

Hauptnutzungsgruppen im Jahre 1996 wurde eine Einzugsgebietscharakterisik realisiert (Tab. 3). 

Tab.3: Ergebnisse der Landnutzungskartierung Glindowsee 

Landnulzungsatt Fliiche (ha) Fliiche (%) 
e- ~'. :::'Y;;' :~~1~,·.:.:.: * ~.:::~'.:~~~~ 

Wohnfliichen 139,3 
Industrie- und Gewerbefliichen 37,6 
Ackerland 155,2 
Griinland, Weiden, Wiesen 129,9 

Obstbau, Erwerbsgartenland, 396,3 

Giirtnereien, Kleingiirten 

Griinland, Ackerbrachen 95,6 
sonst. Wald & Forsten 633,0 

Moore, Siimpfe 13,6 

Heideland, Trockenrasen, Staudenfluren 4,8 

Deponien 0,3 

1,0 

1m unmitte1baren Einzugsgebiet des Glindowsees dominiert die extensive Landnutzung, die 

sich mit rund 47 % aus Laubbaum- und Nadelforsten, Feuchtgebieten sowie Griin- und 

Ackerlandbrachen formiert (Abb. 5). Mehr als ein Viertel der gesamten Landfliiche wird 
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traditionell durch den Obst- und Gemilseanbau eingenommen, rund 18 % werden filr 

Ackerbau und Viehzucht genutzt. Die Siedlungsstruktur ist llindlich geprligt. Die relative 

Fliichenverteilung von 10 % filr Wohn- und Gewerbefliichen verdeutlicht jedoch die 

offensichtlich bestehende Attraktivitiit des Sees und seiner unmittelbaren Umgebung. Die 

Niihe zu Potsdam und die Lage an der B1 haben dafilr gesorgt, daB sich Glindow zu einem 

fiir die stiidtische, gutsituierte BevOlkerung interessanten Wochenendhaussitz bzw. 

Hauptwohnsitz entwickelte. Letztere Funktion ist vorrangig nach der politischen Veriinderung 

in der DDR in den Vordergrund gerilekt. 

Die Art und Menge der im Einzugsgebiet anfallenden Abwassermengen kommunaler und 

privater Anreiner ist derzeitig nieht einheitlich geregelt. Von den 3244 in Glindow erfaBten 

Einwohnem sind bisher nur 333 Haushalte an die affentliche Kliiranlage in Phoben 

angeschlossen (KABEL, 1996, pers. Mitt.). Der ilberwiegende Teil der Privathaushalte 

verfilgt noch fiber eine Grubensammlung des anfailenden Abwassers. Die in der KA Phoben 

anfallende Abwassermenge aus Glindow bezifferte sich filr das Jahr 1996 auf 700 m3/d. Die 

Kanalisation wurde als Trennsystem gebaut. Die Grundstiicks- und Stra6enentwiisserung 
erfolgt zum Teil ilber Versickerung, das Regenwasser wird gesammelt und im ostlichen 

Uferbereich des Strengs in die Vorflut geleitet. 
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Das Einzugsgebiet des Glindowsees 

Landnutzung im Einzugsgebiet 
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Abb.6: Landnutzungskartierung im Grundwassereinzugsgebiet des Glindowsees 
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4. Llmnochemlsch-physikalische uod trophische Verhiiltnisse 

4.1. Temperaturverhiltnisse im Uotersuchuogszeitraum 

Entsprechend den Lufttemperatur- und Windverhiiltnissen unterliegt die Wassertemperatur 

zeitlichen als auch rliumllehen Schwankungen. AIlgemein wird der Glindowsee als nieht stabil 

gesehiehtet eingestuft (KALBE, 1993). Das westliehe und zugleich tiefste Seebecken des 

Glindowsees wies im Untersuchungszeitraum von Iuni bis September 1996 thermisehe 

Schichtungen auf, die durch eine in der Mlichtigkeit und vertikalen Lage stark schwankende 

Sprungschicht charakterisiert war (Abb. 6). Unter Zugrundelegung des von M1ETZ (1991) 

fiir Potsdamer Landseen als Schichtungskriterium eingefiihrten Tiefengradienten (F) wiirde 

der Glindowsee mit F = 1,99 ein potentiell stabil geschiehtetes Gewlisser darstellen. Die 
Griinde fllr die Instabilitlit liegen offensichtlich in einer insgesamt zu geringfllichigen und 

rinnenartigen Ausprligung der Tiefenzone (Hypolimnion). Destabilisierende Wirkungen auf 

die Thermik des Wasserkorpers konnten ebenfalls von windinduzierter Turbulenz ausgehen . 

Abb.6: 
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4.2. Sauerstortbaushalt 

Der Sauerstofthaushalt im Glindowsee wird maBgeblich durch den zeitweiligen Abschlu6 der 

Tiefenwasserzone infolge der thermischen Schichtung und eine hohe, flir eutrophe Gewiisser 

typische, biologische Sauerstoffzehrung bestimmt. Der Gasaustausch mit der Atmosphare ist 

in dieser Zeit unterbrochen und der im Tiefenwasser vorliegende Sauerstoffvorrat flir den 

aeroben Abbau sedimentierender organischer Substanzen ist schon im Friihsommer 

(21.05.1996) in einer Tiefe ab 10 m fast vollstindig erschopft (0,9 mg 02/1) (Abb. 7). 
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Abb.7: Sauerstoffganglinien im Untersuchungszeitraum 1996 
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Diese anaerobe Zone nahm im weiteren Verlauf der Vegetationsperiode relativ schnell zu und 

erreichte im August (13.08.1996) mit 6 Metem Miichtigkeit das lahresmaximum (Abb. 8). 

Die mit der tempodr auftretenden Sauerstoffarmut gekoppelte zunehmende Entwicldung von 

Schwefelwasserstoff unterbindet filr diese Zeitphase eine Besiedlung durch Fische. Das der 

Ichthyofauna als Nabrung dienende Makrozoobenthos kann jedoch iiber eine langere 

Zeitspanne (ca. 6 Wochen) unter anaeroben Bedingungen iiberleben. Gravierender fiir das 

Okosystem, insbesondere unter dem Aspekt der Eutrophierung, ist jedoch der infolge des 

Elektronenalczeptorenmangels bei gleichzeitig maximalem Angebot zehrungsfiibigem 

Materials einsetzende Proze8 der Freisetzung des im Sediment gebundenen Phosphors. Durch 

die instabile Abdichtung des phosphorreichen Tiefenwassers gegeniiber der trophogenen Zone 

wird die okologische Effizienz der P-Freisetzung maximiert, so daB der Zeitpunkt des P 

Eintrages vorverlegt wird . 

Abb.8: 
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Sauerstoffsiittigung im Glindowsee (1996) 
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4.3. pH-Wert 

Die Reaktion des Seewassers liegt deutlich im alkalischen Bereich. In der euphotischen Zone 

schwankte der pH-Wert im Verlauf des Jahres 1996, bedingt durch die Produktivitiit des 

Phytoplanktons, zwischen 7,96. (12.02.1996) und 9,31 (13.08.1996). Wiihrend der 

Stagnationsphasen in den Sommermonaten sank der pH-Wert im Tiefenwasser durch 

Akkumulation freier Atmungskohlensaure stark abo 1m Juni, dem Monat der starksten 

Erwiirmumg des Wasserkorpers wurde mit 6,92 iiber Grund das Jahresminimum gemessen 

(Abb.9). 
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Abb.9: Innerannuelle pH-Wert-Schwankungen im Glindowsee (1996) 
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4.4. Nlihrstorrverbiiltnisse 1m Untersucbungszeitraum 

Die Bedeutung der Nahrstoffe Phosphor und Stickstoff fUr die pflanzliche Primllrproduktion, 

vor allem ihre limitierende Wirkung, in stehenden GewAssem ist von verschiedenen Autoren 

beschrieben worden (GESSNER, 1935; OHLE, 1953; HORNE, 1972; GREEN et al., 1976; 
FORSBERG, 1977; BERNHARDT et aI., 1985). Somit spie1t die Kenntnis seiner zeitlichen 

und raumlichen Verteilung im See eine wichtige Rolle bei der Einschil.tzung der trophischen 

Situation. 

Der frilhjAhrliche Gesamtphosphorgehalt, als wichtiger Startfaktor fUr die angehende 

Vegetationsperiode, lag bei 0,135 mg/l (26.04.1996). Dieser Wert charakterisiert unter 

Zugrundelegung der Seenbewertung nach KLAPPER (1992; u.a. KLEIN, 1989) eutrophe 

Verhiiltnisse. 1m Laufe der Vegetationsperiode kommt es zu einer allgemeinen 

Phosphorverarmung in der euphotischen Wasserschicht (Abb. 10 a und b). Hingegen ist eine 

deutliche Phosphorakkumulation in der anoxischen Tiefenwasserzone als Charakteristikum 

eutropher Seen nachweisbar (Abb. 10 a und b). 

(a) 

mg SAP 1m' 
1.200...---------r-----------., 
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(b) 

mgTP/m' 
3~.------------.---------------------, 
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Abb.l0: Entwicklung der SRP- (a) und TP- (b) Konzentrationen in der euphotischen 

Zone und im Tiefenwasser (1996) 

Die anorganischen Stiekstoffverbindungen (Nitrit-, Nitrat- und Ammonium-Stiekstoft) weisen 

einen dem Phosphor sehr ahnliehen Jahresgang auf. In den Sommermonaten erreiehen die 

Fraktionen im Epilimnion jeweils ihr Minimum. Bin Absinken unter die analytische 

Naehweisgrenze war jedoch nur einmaiig (09.07.1996) beim Nitrat-Stiekstoff naehweisbar. 

Aueh entwiekelten sieh Gradienten zur Zeit der thermischen Sehiehtung, wobei insbesondere 

beim Ammonium-Stickstoff eine Akkumulation ilber Grund auf das hundertfache der 
friihjiihrlichen Konzentration anstieg. 

Das N/P-Verhaltnis im Epilimnion als ein Kriterium der Binschitzung der Limitation der 

pflanzliehen Prim8rproduktion durch einen der Niihrstoffe schwankte in der 

Vegetationsperiode in Bereichen zwischen 3 (10.09.1996) und 13 (21.05.1996). Dieses 

ganzjiihrig niedrige Stiekstoffpotential wird jedoch in seiner Wirlrung relativiert, da sieh 

bezilglich des Phytoplanktons angepa.6te Arlen im Olindowsee eiltwielcelt haben, die einer 

potentiellen Stiekstofflimitation durch spezielle Anpassungsmechanismen entziehen (z.B. 
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Dinophyceen; ARP, 1997, pers. Mitt.). 

4.5. PurrerungsvermiSgen 

Der Glindowsee ist mit 2,2 mmolll sehr gut gepuffert. In den Sommermonaten sinkt das 

Sllurebindungsvermogen in der euphotischen Zone produktionsbedingt geringfiigig ab, iiber 

dem Sediment ist die Anreicherung freier Atmungskohlensllure zu verzeichnen (Alkalinitllt 

von 3,4 mmolll am 13.08.1996). Die mit 76 mg ca2+11 im Wasserkorper extrem hohen 

Calciumkonzentrationen sind das Brgebnis der Verbreitung sehr kalkreicher Sedimente im 
Binzugsgebiet des Glindowsees. 1m lahresverlauf traten nur geringfligige Schwankungen 

innerhalb des Wasserk6rpers auf. 

4.6. TropblKbe Bedlngun&en 1m Untersuchungszeltraum 1996 

Die Sichtticfe als einfaches MaB der Transparenz des Wasserk6rpers sowie das 

Pflanzenpigment Chlorophyll-a als ein AquivalentmaB flir die pfianzliche Biomasse wurden 

parallel zu den limnochemisch-physikalischen Bedingungen im Glindowsee untersucht. 

Der mittlere sommerliche Chlorophyll-a-Gehalt betrug im lahre 1996 40 mg/m> und liegt 

damit deutlich im eutrophen Bereich. Hingegen bewegen sich die sommerlichen Sichttiefen 

mit 1,5 m im Mittel der Vegetationsperiode noch im eutrophen Bereich, jedoch liegt der See 

damit im Niveau von Badegewassern (Abb. 11). 

Der Trophieindex flir das Untersuchungsjahr 1996 wurde entsprechend dem System nach 

KLAPPER (1992) mit 3,3 errechnet und zeigt damit eutrophe Verhllltnisse an. Der Vergleich 

mitdem nach LAWA (MIBTZ, 1997, pers. Mitt.) errechneten Index von 3,3 zeigt eine gute 

Ubereinstimmungmit dem nach KLAPPBR (1992) errechneten Index (3,3). 
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Abb.11: SichttiefenverhaItnisse und Chlorophyll-a-Konzentrationen 

4.7. EntwickluD2 des tropbischen ZustaDdes des Glindowsees 1m Zeitraum von 1987 

bis 1996 

Fur eine Darstellung der trophischen Entwicldung auf der Grundlage der Sichttiefen-, 

Chlorophyll-a- und PhosphorverhaItnisse lcoMten Unterlagen aus den Jahren 1987 (LUA 
lll-), 1989-90 (MlEl'Z, 1991), 1991 (LUA-lll-), 1993-1994 und 1996 (Gewasserkataster und 

angewandte GewisserOkologie e. V.) genutzt werden. Zur Disposition stand hierbei die Frage, 

ob eine seit der Mitte der 70er Jahre beobachtete deutliche Verschlechterung der trophischen 

Situation im Glindowsee auch nach ca. 20 Jahren noch bestitigt werden kann (ROHDE, 1992 

in SCHMIDT et al., 1992). Diese Entwicldung soll aus Grunden der 'Obersichtlichkeit auf der 

Basis der einzelnen Parameter erfolgen. 
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Sichttiefen 

Fiir einen Vergleieh mit dem Zeitpunkt vor einer signifikanten Gilteverschlechterung kann nur 

eine im Jahre 1973 gemessene herbstliehe Siehttiefe von 6,5 m herangezogen werden 

(ROHDE, 1992 in SCHMIDT et at, 1992). Diese herbstliche Aufldarung wurde im Zeitraum 

von 1987 bis 1996 zu keinem Untersuehungszeitpunkt aueh nur annllhemd erreieht bzw. 

ilbertroffen (Abb. 12). 1edoch wurde in der gleiehen Zeitspanne eine kontinuierliche 

Verbessetung der mittleren Sichttiefen von 0,75 m (1987) auf 1,6 m (1996) beobaehtet. Diese 

Aufldarung kOnnte a1s ein deutlieher Hinweis auf eine allgemeine Gilteverbesserung gewertet 

werden. 

Chlorophyll-a-Konzentmlionen 
Aufgrund fehlender Vergleiehsdaten aus der Zeit der 70er 1ahre kann im folgenden lediglich 

die Entwieklung von 1987 bis 1996 kommentiert werden. Die in Abbildung 12 dargestellte 

Entwieklung des Chlorophyll-a-Gehaltes im Epilmnion ist nieht so eindeutig wie bei der 

Siehttiefe. Hier scheinen eher interannuelle Fluktuationen aufgrund klimatologiseher 
Schwankungen auf die Konzentration zu wirken als daB dies als ein Zeichen flir eine positive 

trophische Entwicklung gewertet werden darf. 

Phosphorkonzentrationen 

1m Wasserk6rper des Glindowsees waren im gesamten Zeitraum von 1987 bis 1996 

ganzjllhrig die beiden wiehtigsten Phosphorfraktionen in hohen Konzentrationsbereichen 

gelost (Abb, 13). Eine deutliche Abnahme der friihjllhrlichen Startphosphorgehalte sowie 

a11gemein der Phosphorkonzentrationen im See vollzog sich in den Jahren 1994 und 1996. 
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Abb.12: 

Abb.13: 
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S. Ausgewlihlte Faunen- und F10renelemente 

5.1. Pbyto- und Zooplankton 1m Gllndowsee (ARP & BENKER) 

Es wurde das Phytoplankton von Mai bis Oktober monatlich untersucht. Dabei spiegelt die 

Phytoplanktonbiomasse, das Chlorophyll-a und die Algenzusammensetzung die 

jahreszeitlichen Verinderungen im Freiwasser wider (Abb. 14). 

Die Jahresentwicklung entspricht der typischen Entwicklung eines eutrophen Sees, mit einem 

beziiglich der Biomasse ausgeprigten Friihjahres- (April) und Sommermaximum (August) 

sowie einem Klarwasserstadium (Juni und Juli). Der Zeitpunkt des alljilhrlich auftretenden 

Klarwasserstadiums (KWS) 1996 war aufgrund der Eisbedeckung bis Anfang April zeitlich 

verschoben. 
Die Entwicklung der Algenzusammensetzung in 1996 zeigt ebenfalls ein flir eutrophe Seen 

typisches Muster. 1m Friihjahr bei optimalen Nilhrstoffbedingungen dominieren schnell 

wachsende, relativ kleine Formen, vor allem Cryptophyceen und zentrale Kieselalgen. Man 

nennt sie r-Strategen (z. B. nach SOMMER, 1981). Nach dem KWS folgen wilhrend der 
Sommerstagnation (August bis September) bei abnehmenden Phosphorgehalten deutlich 

gr06ere langsamwachsendere Algenformen aus der Gruppe der Dinophyceen und Blaualgen 

(Hauptvertreter sind Ceratiwn hirundinella und stickstofffixierende Blaualgen aus der Gruppe 
Anabaena und Aphanizomenon). Diese Taxa geheren zum Typ der k-Strategen (z. B. nach 

SOMMER, 1981). Die r- und k-Strategie umfaBt ein Btindel von Merkmalen und 

Fiihigkeiten, die unter bestimmten Bedingungen selektiert werden, wobei r-selektierte 

Organismen eine hohe Nettowachstumsrate und k-selektierte Organismen eine 

Nettowachstumsrate von annahernd Null haben. R-Strategen sind bei hohen 

Nilhrstoffkonzentrationen und ausreichenden Lichtmengen im Konkurrenzvorteil. K-Strategen 

haben bei stabiler Schichtung und gegenuber dem Friihjahr geringeren 

Nilhrstoffkonzentrationen und abnehmender Lichtzufuhr den Vorteil, in Zonen mit 

optimaleren Wachstumsbedingungen mittels GeiBeln und Gasvakuolen zu gelangen. Zudem 

sind sie aufgrund ihrer Morphologie und der Bildung von Toxinen fraBgeschiitzt. 
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Abb.14: Zusammenhang zwischen der Algenbiovolumenentwicklung und dem Chl-a 

Gehalt in der euphotischen Zone (0,5 m; 1996) 

Fiir die Zooplanktonuntersuchungen wurden die Proben an gleichen Terminen genom men wie 

beim Phytoplankton. Die saisonale Entwicldung der einzelnen Zooplanktonarten ist 

charakteristisch flir den trophischen Zustand des Glindowsees. 

Im Friihjahr nimmt die Zooplanktonbiomasse zu und erreicht im Mai ein Trockengewicht von 

0,42 mg pro Liter. Mit einem Antell von 40 % dominieren die cyclopoiden omnivoren 

RuderfuBkrebse, gefolgt von der Gruppe der herbivoren BlattfuBkrebse (32 %), die sich 

hauptsiichlich aus Daphnia galeata und Bosmina Iongirostris zusammensetzt. Die herbivoren 

Radertiere, vertreten durch Keratella quadrata, Keratella cochlearis (zus.ca. 270 Ind.ll), 
Potyarthra doltehoptera (ca.230 Ind./I) sowie Synchaeta spp., Brachionus spp., Kellicottla 
spp. und Conochilus unicomis besitzen ihr Maxima an Biomasse schon im April mit einem 

Trockengewichtsanteil von 27 %. Auch der carnivore Rotator Asplandma spp. ist im 

Friihjahr vertreten (Abb. 15). 

Zum Sommer Andert sich das Zooplanktonspektrum und die Gesamtbiomasse nimmt deutlich 
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ab, bis zu 0,03 mg Trockengewicht pro Liter. In den Proben von Juli und August dominieren 

die calanoiden RuderfuBkrebse (57 %) und die herbivoren BlattfuBkrebse (35 %) mit neu 

auftretenden Arten wie Daphnia cucculata und Bosmina coregoni. 1m Spatsommer resultiert 

der hohe Trockengewichtsanteil der herbivoren BlattfuBkrebse (31 %) aus der Entwicklung 

von Diaphanosoma spp. (Abb. 16). 
Auffallig ist auch die Zunahme von cyclopoiden RuderfuBkrebsen (44 %) am Ende des 

Hochsommers. Hier treten besonders groBe Individuen auf, was eine Folge von geringerem 

Pischfrafldruck . sein konnte. Die herbivoren Rotatorien sind im Herbst nicht mehr im 

gleichem MaBe vertreten. 

.~.'. 

Abb.15: Zooplankton im Glindowsee (21.05.1996) 
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5.2. Notizen zur FlSChfauna des GHndowsees, als einem BestandteU der Potsdamer 
Havelseenkette (ROTHE) 

Den Fischen als Teil der Endkonsumenten innerhalb des Nahrungsnetzes im Gewasser eine 
groBe Bedeutung zukommt, wird versucht, die derzeitige Artendiversitit im Glindowsee zu 
dokumentieren. Der See wurde schon immer fischereilich genutzt. GrOBere 
Fischbesatzma.6nahmen erfolgten Mitte unseres Jahrhunderts und werden in unregelmaJ3igen 
Abstanden bis heute durchgefiihrt. Durch die Verbindung zur Havel ist ein standiger 
Faunenaustausch gegeben, so daB ein Fischartenspektrum wie es KNUTH (1995) rur die 
Havel darstellt, prinzipiell mOglich ist. Jedoch werden in dieser Arbeit nur Nachweise aus den 
Jahren nach 1990 verarbeitet. 
Die Erfassung des Fischarteninventars stiitzte sich zunachst auf BefragungsbOgen, die den 
Fischereipachtern und 10 ausgewiihlten Anglem vorgelegt wurden. Hierbei wurden nur 
glaubhafte Angaben verwertet. Neben der Kontrolle privater Fangbiicher war es mehrmals 
moglich, eine Fangsichtung bei der Berufsfischerei durchzufiihren. Seit 1992 wird das 
Laichverhalten einiger Cyprinidenarten im Glindowsee beobachtet. Um eine Vollstandigkeit 
der Artenliste, insbesondere bei den Kleinfischen, zu erreichen, wurden in Ahsprache mit 
dem Pachter eigene Untersuchungen durchgefiihrt. Desweiteren wurden in den Jahren 1995- 
1997 die Winterverluste dokumentiert. 
Dem Gewassertypensystem nach fischereilichen Kriterien (BAUCH in ANWAND, 1973) 
zufolge, gehart der Glindowsee zum Typ des Blei ill-Sees. Zu den wichtigsten Kennzeichen 
dieses Seentyps ziihlen: 
- Sichttiefen zwischen 0,8 - 2,0 m, 
- Sauerstoffschwund unter der Temperatursprungschicht (oftmals H2S-Entwicklung), 
- Benthos maJ3ig (0-4 Ex. Chironomus plumosus-Larven pro Greiferprobe, oft Tubifex), 
- meist stark entwickeltes Gelege, 
- maJ3ig bis kaum ausgebildete tiefe Krautzone, 
- maximale Tiefe zwischen 4 bis stellenweise 25 m (0 = 4-10 m), 
- Marinen fehlen, 
- vorwiegend Blei ill und zahlreich, 
- gutes Abwachsen von Aal und Hecht sowie 
- Schleie maJ3ig. 
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Der Einteilung von BAUCH lagen die VerhiUtnisse im Glindowsee zu Beginn der 50er Jahre 

zugrunde, welche sich nicht maBgeblich verAndert haben. So gibt ANWAND (1973) fUr das 

Jahr 1964 einen maximalen Fischertrag von 9,6 kg/ha an. SCHULDT (md!.) bestatigt die 

Gilltigkeit dieser Angabe fUr die neunziger Jahre. Der Glindowsee gilt als ertragsarm und 

wird durchgehend nur drei Monate im Jahr befischt. 1m Herbst wird gelegentlich die Zugnetz 

fischerei betrieben. 

ECKSTEIN (1908) gibt einen Uberblick zur Zusammensetzung des Fischbestandes im 

Glindowsee. Bei der Auflistung der Arten, im einzelnen Barsch, Karpfen, Karausche, 

Schleie, P16tze, Blei, Rapfen, Hecht, wird deutlich, daB die Aufnahme von 

fischereiwirtschaftlichen Gesichtspunkten geprAgt ist. Kleinwilchsige, oftmals wirtschaftlich 

bedeutungslose Fischarten fehIen in ECKSTEIN' s Liste v61lig. Zu den Arten die vormals im 

Glindowsee lebten, jedoch in neuerer Zeit nicht nachgewiesen wurden, ziUtlen insbesondere 

der Binnenstint (Osmerus eperlanus f. spirinchus) und der Bitterling (Rhodeus seticeus 
amarus). 
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Tab.4: Nachgewiesene Fischarten im Glindowsee nach 1990 (ROTHE, unveroff., 

1996) 

Besatz, keine Reproduktion 
Besatz, hli.ufig, Rote Liste 4 
verbreitet, Rote Liste 3 
zerstreut 
hli.ufig 
zerstreut 
verbreitet, Rote Liste 3 
hli.ufig, abnehmend, Rote Liste 3 
hiiufig 
verbreitet 
zerstreut, Rote Liste 4 
verbreitet, Rote Liste 3 
Einzelexemplare 
Einzelexemplare 
verbreitet, Reproduktion denkbar 
Besatz, keine Reprod., verbreitet 
Besatz, keine Reprod., zerstreut 
zerstreut 
Einzeltiere 
lokale Populationen, Rote Liste 2 
verbreitet 
hli.ufig 
verbreitet 
zerstreut 

1 Sterlett "Bester" - Der Fang eines etwa 1,5 Kilogramm schweren Exemplars im April 

1997 ist der einzige Nachweis dieser Fischart und diirfte eine Ausnahme darstellen. Eine 

Zuwanderung aus dem Elbbereich, wo die Art 1996 hiiufiger gefangen wurde, ist jedoch nicht 

auszuschlie.6en. Gelegentlich werden diese Fische im Zierfischhandel angeboten, so daB es 

sich bei kleineren Exemplaren durchaus urn ehemalige Aquarienbewohner handeln konnte, 

2 Aal - Der Aal ist infolge jiihrlicher BesatzmaBnahmen sehr stark vertreten. Fischer 

berichten von vermehrter Entwicklung von "Breitkopfaalen" , was eine Untersuchung 

bestatigte. Das Verhli.ltnis von Breitkopf- zu Schmalkopfaalen betrug 2: 1. Eine Ursache dafiir 
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konnte im verminderten Nahrungsspektrum, besonders an KJeinlebewesen, liegen. Eine 

besondere Prigung auf grOBere Beutetiere scheint plausibel. 

3 Hecht - Nach dem Niedergang der Hechtbestiinde Ende der achtziger Jahre erholte sich die 

Population spiirbar. Hechte stellen heute den Hauptfang der Raubfischangler dar. Der Bestand 
wird durch Besatz gestiitzt. 

4 Aland - 1m Fang der Fischer konnte diese Art nur gelegentlich gesichtet werden. GrOBere 

LaichgeseHschaften wurden vor allem im Friihjahr im Miindungsbereich des Verbindungs 
grabens zum Plessower See nachgewiesen Wiederholt kam es zu Ansammlungen 

einsOmmeriger Exemplare in diesem Zuflu6. 

5 PliStze - Die hiiufigste Art im Glindowsee ist die Plotze, Mit einem Durchschnittsgewicht 

von etwa 80 Gramm sind die Stiickgewichte stark riickliiufig. Vereinzelt gelingt der Fang 

gro6er Exemplare, sogenannter "Palmplotzen" (> Ikg). 

6 Rotfeder - Diese Fischart wurde vereinzelt, aber in allen Seebereichen festgestellt. 

Angebliche Massenvorkommen beruhen auf Verwechselungen mit der Plotze, 

7 Rapfen - Nachweise aller Altersstadien in groBerer Anzahl belegen die dauerhaft hohe 

Reproduktionsrate. AHgemein zeichnet sich eine Bestandserhohung abo 

8 Ukelei - Die regressive Bestandsentwicklung dieser Fischart scheint im Glindowsee 

zuniichst beendet zu sein. Seit etwa 1992 kommt es zu einem leichten, aber stetigem Anstieg 

der Populationsgroflen. Besonders wiihrend der Laichzeit bilden sich gro6e Schwiirme und 

ziehen in den Verbindungsgraben zum Plessower See. 

9 Blei - Wiihrend noch in den sechziger Jahren groBe Bleie, sogenannte "Kuttendecken" 

(> 3 kg) regelmiiBig gefangen wurden, sind heute bereits Exemplare von einem Kilogramm 

eine Ausnahme. Die Ursache fiir diese Entwicklung ist im wesentlichen in der Verinderung 

der Gewiisserstrukturen und den Nahrungsbedingungen zu suchen (BARTHELMES, 1981). 
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Die Art ist im Gewasser haufig, jedoch nach SCHULDT (mdl.) tendenziell abnehmend. 

10 Guster - In den letzten Jahren kant es zu einem Anstieg der Individuenzahlen im 

Glindowsee. Diese Erscheinung deckt sich mit der allgemeinen Entwicklung im Havelbereich, 

darf aber keinesfalls verabsolutiert werden. Wlihrend bereits in den vergangenen Jahrzehnten 

die Giisterbestande in vielen Gewassern stetig anstiegen, waren sie im Glindowsee standigen 

Schwankungen unterworfen. Nach Aussagen der Fischer tritt die Art unregelmliBiger als der 

Blei auf. 

11 Schleie - Die Schleie wird gelegentlich von Anglem und Fischem gefangen. Es konnten 

alle Altersstadien nachgewiesen werden. 

12 Griindling - Der Griindling ist im gesamten See verbreitet. Positiv auf den Bestand 

dilrften sich groBfllichige Sand- und Kiesbereiche am Westufer auswirken. Hier wurden die 

individuenreichsten Populationen gesichtet. 

13 Karausche - Diese Art besitzt im Glindowsee nur eine geringe Bestanddichte. Nur 14 

Exemplare von 18 - 30 em Lange wurden gezahlt, 

14 Giebel - Wiederholt wurden Einzeltiere von Fischem und Anglem gefangen. 1m gesamten 

Untersuchungszeitraum konnten keine Jungfischnachweise erbracht werden. 

15 Karpfen - Mit dem Zugnetz wurde die Art regelmliBig gefangen. Kleinere Exemplare von 

unter einem Kilogramm lassen eine Reproduktion vermuten. 

16 Silberkarpfen - 1967 aus Russland eingefiihrt, leben noch immer in den Havelgewlissem 

groBe Schwarme dieser asiatischen Fischart. Da eine Reproduktion unter mitteleuropaischen 

Verhliltnissen unmoglich ist, wird die Art in geraumer Zeit aussterben. 1m Glindowsee ist der 

Silberkarpfen haufiger als der Marmorkarpfen. 1m Winter 1995196 wurden etwa 30 verendete 
Tiere ermittelt. 
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17 Mannorkarpfen - siehe Silberkarpfen 

18 Wels - 1m Untersuchungszeitraum wurden drei Fiinge durch Angler bekannt. Die 

Fischereigenossenschaft Werder fiihrte in den vergangenen Jahren BesatzmaBnahmen durch, 

so daB mit einer eventuellen Zunahme der Bestande gerechnet werden kann. 

19 Quappe - Bei den Fanguntersuchungen und Befragungen wurden insgesamt nur vier Tiere 

aus dem Glindowsee ermittelt. Die Fangzahlen in der Havel zwischen Brandenburg und 

Potsdam sind weiterhin riickliiufig. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daB die 

Quappe iiber Jahrzehnte traditionell wiihrend der Laichzeit befischt wurde. Neuere Fange von 

juvenilen Exemplaren beruhen auf BesatzmaBnahmen im Einzugsgebiet der Spree. 

20 Steinbei.6er - Der SteinbeiBer tritt lokal, jedoch mitunter in grOBer erscheinenden 
Populationen auf. Bemerkenswert sind regelmiiBige Nachweise juveniler Exemplare. Eine 

Priidatorwirkung durch Aale scheint sehr wahrscheinlich. 

21 Zander - Wie im gesamten Havelbereich, ist auch im Glindowsee die Entwicklung des 

Zanderbestandes stark regressiv. Die Fangzahlen der achtziger Jahre werden von der Angel 

und Berufsfischerei seit Jahren nicht mehr erreicht. Weiterhin ist eine Verminderung der 

Stiickgewichte und des Jungfischaufkommens zu verzeichnen. 

22 Flu8barsch - Der FluBbarsch ziihlt im Glindowsee zu den haufigen Fischarten. Etwa 50 

Prozent des Bestandes sind zweisomrnerige Tiere. Der Anteil groJ3er Exemplare ist weiter 

riicklllufig. 

23 Kaulbarsch - Diese Fischart ist im gesamten Havelgebiet weit verbreitet. Scheinbar 

natiirliche Populationsschwankungen sollten verfolgt und dokumentiert werden. Konnten noch 

im Miirz 1993 - 1994 grOBere Laichgesellschaften im Graben zum Plessower See ermittelt 

werden, war ein Laichaufstieg in den letzten Jahren nicht mehr zu beobachten. Bevorzugt hiilt 
sich die Art an Bereichen mit leichter Stromung auf. 
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24 DreistachHger Stichling - Diese Art wurde nur iin unmittelbaren Einzugsbereich des 

Verbindungsgrabens zum Plessower See nachgewiesen. Ahnliche Abundanzen wie in 

Meliorationsgraben werden im Glindowsee nicht erreicht. 

Ziel dieser tabellarischen Auflistung war es, die derzeitige IchthyozOnose im Glindowsee 

darzustellen. Es fanden nur Daten und Untersuchungen aus dem Zeitraum nach 1990 

Beriicksichtigung, wobei Abundanzen nicht ermittelt wurden. Insgesamt setzt sich der 

Fischbestand aus 24 Arten zusammen. 
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6. Sedimente des GUndowsees als geologlsche Lagerstlitte 

Das Alter des Glindowsees sowie seine rinnenartige Beckenstruktur lassen den Schlu6 auf ein 

reichhaltiges Vorkommen autochthoner limnischer Sedimente zu. 1m August 1987 wurde eine 

geologische Vorerkundung des Sedimentkorpers mit der Focusierung auf Rohstoffgewinnung 

fiir die Bodenverbesserung im Werderaner Obstanbaugebiet vorgenommen 

(ERGEBNISBERICHr GLINDOWSEE, ZBElZGE DtiNGESTOFFE GR. KREUTZ, 1988). 

Der im Rahmen dieser Vorerkundung festgestellte Vorrat wurde mit einem Volumen von 

8.352.000,00 m3 berechnet, was einer Abbauflache von 179 ha entspricht. Die Kartierung des 

Sedimentkorpers mitte1s parallel iiber den gesamten See zueinander verlaufender Traversen 

ergab, daB es sich urn mlichtige Ton- und Kalkmuddenablagerungen handelt, wobei die 

stratigraphische Abfolge in der Regel durch die lilteren Kalkmudden und die jiingeren 

Tonmudden bestimmt wird (Abb. 17). Die Stiirke des Sedimentkorpers schwankt im See 

zwischen 0 und 9,5 m, wobei sich die machtigsten Materialablagerungen in der Grellbucht 

und an der Nordwestspitze des Westbeckens befinden (Abb. 17). Auf der Grundlage der 

ingenieurgeotogischen Untersuchungen wurde rur den Abbau der im Durchschnitt 5,17 m 

mlichtigen LagersUltte als Abbautechnologie die Entnahme mit Seilzugbagger auf 

Geritetrligerprahm empfohlen. Die plastisch bis weiche Konsistenz des Sedimentes und die 

geringen Trockensubstanzgehalte erschweren die Gewinnung und reduzieren die zu 

erwartende abbaubare Schlammenge urn 42 %. 

Die Zusammensetzung des Materials geht aus den in Tabelle 5 aufgezeigten Mittelwerten aller 

Proben hervor. Es handelt sich hierbei urn ein extrem kalkhaltiges Sediment, das einen 

gemessen an Sedimenten glazialer Seen sehr geringen Anteil organischer Substanzen aufweist. 

Resultierend aus der guten Pufferung ist die Reaktion des Frischsedimentes alka1isch (PH: 

7,55). Das C/N-Verhliltnis, als ein Indiz flir den Mineralisierungsgrad der Mudde, kann nach 

JANUSKIEWICZ (1980) als Grundlage fur die Einordnung des Sedimenttyps herangezogen 

werden. Bei einem Verhliltnis groBer 10 handelt es sich urn Dy, bei Werten unter 10 spricht 

man von Gyttja. Das im Glindower See gefundene C/N-Verhliltnis von 15 erlaubt eine 

Zuordnung des Sedimentes als Dy, was auf nlihrstoffreiche Verhaltnisse im See und eine 

verzogerte Mineralisierung unter jahreszeitlich bedingten anoxischen Bedingungen an der 

Sedimentoberflache riickschlie6en lii6t. 
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Tab.5: Allgemeine Charakteristik des "Lagerstiitte Glindowsee" (alle Parameter im 

Durchschnitt aller Proben) 

Parameter GrojJe 

Trockensubstanz 24,7 % 

Trockenrohdichte 276,0 kg/m! 

Siebfraktion «0,06 mm) 89,4 kg/m3 

Koh1enstoff (organisch) 19,3 % 

Calciumcarbonat 39,7 % 

Salzkonzentration (Frischsediment) 0,23 % 

pH-Wert 7,55 

C!N- Verhaltnis 15 

Gesamtstickstoff 0,79% 

Phosphor (laktatloslich) 5,54 mg!1 
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1m Rahmen der Vorerkundung wurden gleichfalls die Konzentrationen der Spuren- und 

Erdalkalimetalle bestimmt. Eine zusammenfassende 'Obersicht gibt Tabelle 6, in der zum 

Vergleich die Durchschnittsgehalte mit den aktuell verfilgbaren Priifwerten (ohne 

Rechtsverbindlichkeit) dargestellt sind. Gemessen an den vorliegenden Orientierungswerten 

liegt beim Cadmium eine Uberschreitung urn 150 % vor. 

Tab.6: Priifwerte und Me6werte fiir Metalle im Sediment des Glindowsees (Angaben 

in mg/kg TS) 

Metall WHO* BB-Uste** realer Mefl 
wen*** 

Mangan 5000,0 950,0 

Zink 1500,0 250,0 20,5 

Kupfer 1500,0 100,0 5,3 

Blei 50,0 50,0 28,0 

Chrom 50,0 75,0 10,0 

Nickel - 100,0 23,0 

'" zitiert nach FORSTNER & MULLER (1974) 

.'" Brandenburgische Liste zur Bewertung kontaminierter Standorte (Stand Friihjahr 1993) 

"'*'" Ergebnisbericht der ZBElZGE Diingestoffe GroS Kreutz (1988) 
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Abb.17: Lage der Traversen und Miichtigkeit der limnischen Mudde im Glindow 

see (aus ZBElZGE Diingemittel Gr. Kreutz, 1988) 
MaBstab der Abbildung: 1: 15.000 



Der Glindowsee - Schutz und Entwicklung 7S 

7. Schutz und Entwicklung 

7.1. Nutzungen und Belastungen 

Der Glindowsee ist ein bedeutsames Naherholungsgebiet von iiberregionaler Bedeutung. Seit 

Jahrzehnten dient er der umliegenden Bevolkerung als auch den Potsdamern als ideales 

Ambiente fUr die aktive und passive Erho1ung. 

Wassersport hat in diesem Revier Tradition und die in Tabelle 7 aufgefUhrte Statistik der im 

Sommer 1996 gezlihlten Boote sowie der Aushau einer Marina am Westufer bezeugt dies. Die 

abgeschli.tzte Anzahl der Boote auf dem Glinodwsee sowie die Auslastung der Steganlagen 
erhebt keinen Anspruch auf Reprli.sentanz. Man kann davon ausgehen, daB noch eine Reihe 
weiterer Wassersportgerli.te (Surfer etc.) auf dem Glindowsee genutzt werden. Die WeiHe 

Plotte bietet Dampferfahrten in den Sommermonaten an und der Ausflugstourismus ist seit je 

her eine bedeutende Einnahmequelle filr die anliegenden Gemeinden. 

Tab.7: Ubersicht iiber die im August 1996 kartierten Sportboote am Glindowsee, 
geordnet nach der Art des Bootsliegeplatzes 

Bootstyp Einzelsteg Steganlagen Gesamt 

Kajiitboot 14 82 96 

Motorboot 36 137 173 

Ruderboot 25 21 46 

Segelboot 59 110 169 

Liegeplli.tze 231 529 760 

Mit insgesamt 9 Badestellen, die vielfach mit Freizeiteinrichtungen wie Campingpliitzen (2 

Stiick), KinderferienJagern (2 Stiick) und Wochenendhli.usern (230 Stiick) verbunden sind 
(ROHDE, unveroff,; 1973), gehort der Glindowsee mit einer mittleren Sichttiefe (1996) von 

rund 1,5 m zu den beziiglich der Badewasserqualitli.t attraktiven Gewiissern des Potsdamer 



76 K.Ramm 

Umlandes. 

Fischereilich wurde der See vor 1989 extensiv durch die PwF Werder bewirtschaftet. 

Die fUr die trophische Entwicklung des Sees folgenschwerste Nutzung war und ist die 

Entnahme groBer Mengen Seewasser fur die Bewiisserung der anliegenden Obst- und 

Gemiiseplantagen. Der Ausgleich des durch die Entnahme auftretenden Wasserverlustes im 

See erfolgt dabei durch einstromendes, gegeniiber dem See niihrstoff- und planktonreiches 

Havelwasser iiber den Streng. Neben einem direkten Stoffimport wirken sich auch die 

Impfung des Glindowsees mit an hocheutrophe VerhaItnisse angepaBten Plankton fOrdemd auf 

die Eutrophierung aus. Die okologische Effizienz dieses Eintrages wird insbesondere durch 

den Zeitpunkt der maximalen Wasserentnahme in der (niederschlagsarmen) 

Vegetationsperiode optimiert. 

Diffuse, unkontrollierte Einleitungen, insbesondere aus privaten Abwassersammelgruben, 

gehen von den Gemeinden Werder, Glindow und Petzow aus. Eine quantitative Erfassung ist 

jedoch nicht moglich. Gleichfalls ungiinstig zu bewerten ist die unmittelbare Uferniihe dieser 

Quellen, deren Minimierung Iiber eine entsprechende Grundwasserpassage nicht gegeben ist. 

Dies wird noch durch die Vielzahl der a1s sekundare Wohnbebauung nicht zwangslauftg an 

die zentraIe Abwasserentsorgung anzuschlieBende Anzahl von Haushalten verstarkt. 
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7.2. MiSgllchkeiten der Sanierung 

7.1.1. Sanierung des Elnzugsgebietes 

Das Einzugsgebiet des Gindowsees weist hinsichtlich seines Versiegelungsgrades von 10 % 

eine durchaus giinstige Situation auf. Auch die infolge der Umstrukturierung in der 

landwirtschaftlichen Produktion, mit einem Teil "Sozialbrachen" sowie umgewidmetem 

Intensivobstanbauland, giinstigen Voraussetzungen flir ein hohes Retentionspotential im 

Einzugsgebiet tiiuschen nicht dariiber hinweg, daB die Problematik des diffusen Eintrages nur 

langfristig und mit einem hohen finanziellen Aufwand gelost werden kann. 

Bin Nutzungskonflikt resultiert aus der wirtschaftlich bedeutsamen Naherholungsfunktion des 

Sees, deren dafiir notwendige Infrastruktur und damit Einwirkung direkt mit dem 

Wasserkorper und seinem Ufer vergesellschaftet ist. Damit wird deutlich, daf die 

Reduzierung dieser nicht fa8baren Quellen nur. iiber eine Organisation, beispielsweise in der 

Form eines alle Anlieger verbindenden Regionalverbandes, wie es im iibrigen auch im 

Rahmen der Sanierung des Baldeggersees (Schweiz) erfolgreich praktiziert wurde, moglich 

ist. 

Neben der Dezimierung der diffusen Quellen nimmt die OberfUichenwasserentnahme des 

Brauchwasserwerkes Glindow fUr die trophische Entwicklung des Sees eine Schliisselposition 

ein. Eine Einstellung der Wasserentnahme ist als wichtigste, preisgiinstigste und auch 

kurzfristig umsetzbare Methode zu favorisieren, urn den in den 90er Jahren ansatzweise zu 
beobachtbaren GenesungsprozeB zu beschleunigen bzw. erst zu ermoglichen, 

7.2.2. Restaurative Ma6nahmen 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine verbindliche Aussage iiber mogliche restaurative Eingriffe in 

das SeeOkosystem aufgrund fehlender Daten und Erkenntnisse (z.B. bottom-up und top-down 

Beziehungen) nicht erstellbar. 
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Basierend auf dem derzeitigen Erkenntnisstand kann die folgende Empfehlung gegeben 

werden. Ziel ist es hierbei, den Sauerstoffhaushalt des Sees zu entlasten und langfristig den 

im See befindliehen Phosphorpool zu entfernen: 

I) 

Die Oberffiichenwasserentnahme am Westufer durch das Brauehwasserwerk erfolgt nieht mehr 

aus dem Epilimnion sondern aus der nlihrstoffreiehen Tiefenwasserschieht des Sees, 

vergleiehbar mit der Restauration durch Tiefenwasserableitung (OLSZEWSKI-Rohr). 

Zu erwartende postitive Effekte wiren: 

-ein langfristig angelegter Nettoexport von Phosphor und zehrungsIahigen organischen 

Substanzen. Der Sauerstofthaushalt wird entlastet, die Sedimentoberflache ganzjlihrig oxidiert 
sowie einer massiven, sommerlichen Phosphorfreisetzung aus dem Sediment entgegengewirkt. 

Bedenklich erscheint in diesem Zusammenhang die parallel dazu verlaufende Neubelastung 

mit nlihrstoffreichem Havelwasser sowie die Impfung mit allochthonem Plankton bzw. 

Seston. Es bleibt zu priifen, ob eine innerhalb des Wasserkorpers des Glindowsees verlagerte 

Wasserentnahme unter Beriieksichtigung des Phosphorrelmports aus der Havel iiquivalent zur 
Tiefenwasserentnahmemenge langfristig den Phosphorpool soweit zu reduzieren vermag, daB 

eine signifikante Oligotrophierung des Sees ermoglicht wird. 

2) 

Die sich dazu bietende Alternative Uige in einer vollkommenen Einstellung der 

Oberfliichenwasserentnahme mit der Option der Revitaiisierung des Systems aus "eigener 

Kraft". Inwieweit die damit verbundene Riiekkopplung auf die interne P-Freisetzung aus dem 

Sediment eine trophische Entwieklung in Riehtung schwach eutroph verzOgern bzw. sogar 

verhindern kann, miiBte gepriift werden. 
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8.Zusanunenf~ung 

Der Glindowsee liegt etwa 12 km siidwestlich der Landeshauptstadt Potsdam. GroBe 

Bedeutung besitzt er filr die Naherholung des Ballungsraumes Potsdam und Berlin. 

Mit 1,96 km2 Flache und einer mittleren Tiefe von 4,88 m zahlt der Glindowsee zu den 

kleinen und zugleich sehr tiefen Seen der Potsdamer Havel. Mit einer Flache von rund 16,1 

km2 gehort das unmittelbare Grundwassereinzugsgebiet zu den kleinen Arealen. 

Die Ursachen der Eutrophierung des Glindowsees sind vielgestaltig. Zu den bedeutendsten 

Quellen zahlen die durch die Brauchwasserentnahme induzierte Belastung durch 

einstromendes niihrstoffreiches Havelwasser; eine hohe diffuse Belastung durch 

Siedlungsabwasser sowie der Nutzung als Wassersport- und Erholungsgebiet. 

Die Folgen der Eutrophierung wurden sichtbar durch eine massive Belastung des 

Sauerstoffhaushalts, einer damit verstiirkten sekundiiren Verschmutzung durch die 
Ankurbelung der intemen Diingung, sowie einer deutlichen Verringerung der Sichttiefen. 

Handlungsbedarf ergibt sich hauptsiichlich hinsichtlich einer Verringerung der extemen 

Niihrstoffbelastung aus dem Einzugsgebiet, einer Entlastung des Sauerstoffhaushaltes sowie 

der wirksamen Reduzierung der Nettofreisetzung aus dem Sediment. Realisierbar ware dies 

iiber eine Tiefenwasserableitung bzw. das Einstellen der Entnahme von Oberflachenwasser 

aus dem Glindowsee. 

Angesichts der positiven trophischen Entwicklung des Glindowsees im Jahre 1996 gegeniiber 

den Vorjahren liegt kurzfristig kein zwingender Handlungsbedarf ftlr eine Sanierung vor. 
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1. Einfiihrung 

Der GroBe Plessower See Iiegt inmitten des Brandenburg - Potsdamer Havelgebietes im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark, Amtsgemeinde Werder (Havel). Diese Region gehort nach SCHOLZ (1962) 

zum etwa 4100 km2 groBen Naturraum der "Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen". Die 

Entstehung des GroBen Plessower Sees hat seinen Ursprung in der jOngsten Kaltzeit, dem Weichsel 

glazial, welche die morphologische Gestaltung der Potsdamer Landschaft pragte. 
Die Bezeichnung "Plessower See" geht auf den gleichnamigen Ort am Westufer zurOck und leitet 

sich von dem polabischen Wort ple.f = off ene, breite Stelle ab (SCHMIDT et aI., 1992). 

Der See ist ein nicht durchflossenes Gewasser und wird hauptsachlich durch Grundwasser gespeist 

(KALBE, 1993). Von anderen Gewassern ist er durch StraBen und Eisenbahnlinien getrennt, ohne 
direkte Verbindung zur Havel. 

Mit einer Wasserflache von 322 ha zahlt der GroBe Plessower See zu den grofsten der Region. 
Durch seine Nahe zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Ballungsraum Berlin besitzt er trotz 

seines eutrophen Charakters groBe Bedeutung als Naherholungsgebiet. Wegen seiner GroBe und 

seinen Oberwiegend natumahen Ufem mit ausgedehnten Rohricht- und Schwimmblattpflanzenzonen 

ist der See auch aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsam. Er liegt mit seinem Einzugsgebiet im 
Landschaftsschutzgebiet "Potsdamer Havelseen" (Abb. 1). 

Der Gr. Plessower See ist als Trinkwasservorbehaltsgebiet ausgewiesen und speist die Fassungen 

des Wasserwerkes Werder. Das Befahren des Gr. Plessower Sees mit Booten jeder Art ist untersagt. 

Im vorliegenden Seenbericht werden frOhere und heutige hydrographische Verhaltnlsse beschrieben, 

Bestandserhebungen der Ufer und der angrenzenden Biotope hinsichtlich des okomorphologischen 
Zustandes sowie ausgewllhlte Faunen- und Florenelemente vorgestellt. AuBerdem lassen die 

hydrochemischen und biologischen Datenreihen der seit den 70er Jahren durch die Wasserwirt 

schaftsdirektion OderlHavel (ab 1990 Landesumweltamt) regelmllBig durchgefUhrten Gewasserbe 

probungen im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen des Gewllsserkataster und angewandte 
Gewasserokologie e.V., in dessen monatlichem "Potsdamer Landseen - Monitoringprograrnrn" der 

Gr. Plessower See seit 1993 enthalten ist, Rucksehlasse aufEntwicklungstendenzen zu. Nach einer 

Betrachtung des gegenwartigen trophischen Status des Gewllssers werden Nutzungen, Belastungen 

und mogliche SchutzmaBnahmen des Gr. Plessower Sees und seines Einzugsgebietes diskutiert. 
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2. Hydrographiscbe Charakteristik des GroDen Plessower Sees und seines Einzugsgebietes 

2.1. Landschaftsgenese und naturrlumliche Verhlltnlsse 

Der Plessower See und sein Einzugsgebiet befinden sich im Aufschuttungsbereich der jungstkalt 

zeitlichen Inlandeisbedeckung Nordeutschlands, in der abwechslungsreichen Glaziallandschaft um 

Potsdam. Diese erhielt ihre grundlegende morphologische Pragung durch den VorstoB des weichsel 

zeitlichen InIandeises zur Brandenburger Eisrandlage und das nachfolgende etappenhafte Ruck 

schmelzen des Eises (Abb. 2). 

.«: .. ~ ... I •• ,... ~- ••• .&..' •• \\~ 
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Abb. 2: Glazialgenetische Typen der Potsdamer Seenlandschaft (WEISSE, 1990) 
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Im Naturraum der "Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen" wechseln flachwellige 

Grundmoranenplatten, schwach geneigte Sander- und Talsandflachen und breite Niederungen 

einander abo .FOr die Vielgestaltigkeit der Potsdamer Landschaft lassen sich folgende Grande und 
Besonderheiten der Reliefgenese anfiihren (FRANZ, 1957 und 1962): 

1. Die Brandenburger Eisrandlage und die nachfolgenden ROckzugsstaffeln Iiegen raumlich sehr eng 

beieinander. Damit verbunden ist eine relativ starke gegenseitige Uberprligung der dazugehorigen 
Formen und die Verzahnung der glazialen Serlen. 

2. Das Gebiet befand sich an der Grenze zwischen dem vom Osten komrnenden Berliner Eisstrom 

und dem Brandenburger Eisstrom aus dem Westen. Dies fUhrte zu einer markanten Einkerbung 
des Inlandeisrandes, einer engen Scharung der Endmoranenzuge nabe der Lobennaht, der Aus 

formung einer tiefen, heute wassergefUUten Rinne von Spandau bis Ferch und der SchOttung des 

Beelitzer Sanders, eines k1assischen Kegelsanders, vor dem ehemaligen Gletschertor. 

3. Der Riickzug des InIandeises erfolgte in tieferliegendes Gellinde, so daB es mit dem etappenhaften 
Ruckschmelzen zu einer schrittweisen Verlegung der Schmelzwasserabflul3bahnen kam (z.B. 
Kaniner Schmelzwasserrinne). 

4. Zum Teil modifizierten markante Hohenunterschiede des prllweichseleiszeitlichen Reliefs die 

jungglaziale Reliefformung im Randbereich des IniandeiskOrpers. 
Auf engem Raum sind rur Tietlandsbereiche bcmcrkenswertc Hohenumerschiede anzutreffen. So 

erhebt sich z.B. der Wietkiekenberg (aus dem Wendischen "weit gucken") bei Ferch mit einer Hohe 
von 124,6 m ti. NN imrnerhin urn 95 m tiber den Spiegel des benachbarten Schwielowsees und 
ca. 100 m uber dessen grOl3te Tiefe. 

Der Plessower See befindet sich nach der naturriiumlichen Gliederung von SCHOLZ (1962, vgl. 
auch SIGGEL, 1957) am westlichen Rand der Potsdamer Seen- und Hugellandschaft, Im Norden 
liegt die Nauener Platte, nordwestlich schlieBt sich die Havelniederung und westlich das Lehniner 

Land mit der sudwestlich gelegenen Hochflache der Glindower Platte an. 

Die Havelniederung ist gekennzeichnet durch eine groBfliichige Vermoorung infolge postglazialer 
Schwankungen der k1imatischen Verhllltnisse, aber auch damit einhergehender Anderungen der 

Erosionsbasen, vor allem aber der mittelalterlichen Anlage eines Mtihlenstaues in der Stadt Branden 
burg (1309). 

Neben den holozanen Bildungen der Havelaue und benachbarter, tiefliegender Bereiche (29 - 30 m 

O. NN) finden sich Talsandflilchen (30 - 31 m O. NN) und Grundmorlineninseln der Niederung (ca. 
33 - 45 mO. NN) (SCHOLZ, 1962). 
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Die natilrliche Vegetation der Niederungsbereiche wird vor allem durch Erlen-Eschenwlilder und 

Flachmoore gebildet, auf den Grundmoranenplatten worden unter unbeeinfluBten Verhliltnissen 
Traubeneichen-Linden-Hainbuchenwlilder sowie bei stilrkerer Ubersandung Kiefem- Traubeneichen 
und Kiefernwlllder stacken (SCAMON!, 1969; MARCINEK et al., 1983; MARCINEK et al., 1993). 

2.2. Lage, Morphometrie und Topographie 

Der Gr. Plessower See liegt ca. 8 km westlich von Potsdam und wird von den Ortschaften Kemnitz 

im Norden, Werder im Osten, Glindow im SOden und Plessow im Westen umgeben (Abb. 1). 

Der See besitzt eine maxirnale Lilngsausdehnung von 5 km und ist an der Sildhlilfte ca. 1,6 km breit. 

Er windet sich nach Norden und verringert seine Breite auf ca. 500 m. Die zweizipflige Gestalt des 
Sees verursacht die vom Westen her in den See bineinragende Halbinsel Zepernick mit dem sich 11 

m ilber den Seespiegel erhebenden Weinberg. Unterhalb seines mit Mischwald bedeckten Berghan 

ges zerlappt die ausgedehnte Plessower Bucht am Westufer das Hauptbecken. 

Der flache Nordteil des Sees (mittl. Tiefe 4 m), auch Kemnitzer Winkel genannt, ist bis auf einen 

schmalen DurchlaB unter dem Berliner Autobahnring vom Haupteil des Gewassers abgetrennt. 

Abb.3: "Kemnitzer Winkel" - durch schmalen AutobahndurchlaB vom Hauptbecken abgetrennter 

Nordteil des Gr. Plessower Sees (Clk-Luftbildaufnahme, 1992) 
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Sudlich der Autobahn befindet sich eine weitere kleine, mit Laubwald bestandene Halbinsel. Die 

Zergliederung des Seebeckens spiegelt sich in einem Uferentwicklungskoeffizienten von 2,52 wider. 

Die Wasserflache von 322 ha wurde von topographischen Karten, MaI3stab 1: 10.000 (Ausgabe A V) 

digitalisiert. Sie entspricht in etwa der von ANW AND (1973) im Gewasserverzeiclmis flir Seen- und 

FluBfischerei aufgeflihrten Flache von 336 ha. Damit reiht sich der Gr. Plessower See in die 30 

groBten Standgewasser glazialen Ursprungs im Land Brandenburg ein. Unter Zugrundelegung der 

Statistik der markischen Gewasser (SAMTER, 1912), wonach der Gr. Plessower See zu Beginn 
diesen Jahrhunderts mit einer Flache von 359 ha registriert wurde, ergibt sich eine Differenz von 

mindestens 37 ha. Offensichtlich hat der Gr. Plessower See in den letzten 80 Jahren rund ein Zehntel 

seiner Wasserflacbe verloren. In Abb. 4 ist der Versuch eines multitemporalen Vergleiches der 
Uferentwicklung vorgenommen worden. Selbst unter Berlicksichtigung von Ungenauigkeiten im 

Mal3stab der verglichenen Kartengrundlagen (starkere Generalisierung der Geologischen Karte von 
1875 im Mal3stab 1:25.000), bei der Digitalisierung der Uferlinien sowie bei der Georeferenzierung 

des CIR-Luftbildes im GIS ARC INFO, ist ein vermutlich im gesunkenen Wasserstand begrundeter 

Uferzuwachs, insbesondere an der Ostseite oberhalb des Werderschen Stadtparkes, erkennbar. 

Der Gr. Plessower See hat eine maximale Tiefe von 13 m, me13bar oberhalb des Strandbades Werder 
in unmittelbarer Niihe des Ostufers. Zwei weitere tiefe Stellen mit ca. 12 m befinden sich ebenfalls 
im Hauptbecken jeweils nerdlich und siidlich davon (vgl. Isobathenkarte, Abb. 5). Hier fallen die 

Ufer steiler ab, wiihrend ansonsten gr013ere Litoralbereiche mit ausgedehnten Rohrichtbestanden 
uberwiegen, Bei einer Seeflache von 322 ha ergibt sich dadurch flir das Gefalle des Seebeckens ein 

Mittel von nur 24,6 %0. Die mittlere Tiefe des Gewassers betragt 6 m. 

Die in NW-SE ausgerichtete Langsachse des Sees befindet sich nach Untersuchungen von WICHU 

RA (1997) in einer windexponierten Lage, was u.a. Auswirkungen auf die Ausbildung der Schich 
tung hat (vgl. Kap. 3.1.). 
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Tab. 1: Ausgewlthlte morphometrische und topographische Parameter des Gr. Plessower Sees 

Seebeckensteilheit (emil Om) 24,6 

NW - SE - Erstreckung 2,6km 

W - E - Erstreckung 1,6km 

SW - NE - Erstreckung 1,4km 
N - S - J;'rC!tr~l"lrllnn 

2.3. Hydrometeorologiscbe Verbliltnisse 

2,2km 

Von den k1imatischen Verhaltnissen ist das Gebiet dem starker maritim beeinflul3ten Klima des 

norddeutschen Binnentieflandes zuzuordnen. Reprltsentativ filr den Potsdamer Raum und auch 

daruber hinausgehend fur nordostdeutsche Verhliltnisse (LEHMANN & KALB, 1993; KLEBER, 

1986) sind die langjllhrigen Beobachtungen an der Station des meteorologischen Observatoriums 

Potsdam aufdem Telegraphenberg (52"23' n.Br., 13°04' e.L., 81 m iI.NN). Filr den Zeitraum 1961 - 

1990 lassen sich filr die Potsdamer Station folgende Eckdaten angeben (WICHURA & VIETING 

HOFF, 1996 aufGrundlage von Daten des DWD; WICHURA, 1997): 

• Die mittlere Lufttemperatur betragt 8,7 °C, im Januar werden im Mittel-0,8 °C erreicht, der 

durchschnittliche Juliwert betragt 18°C, woraus eine saisonale Amplitude von 18,8 °C 
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abzuleiten ist. Diese kennzeichnet den Ubergangscharakter des Klimas zwischen einer mehr 

maritimen und einer mehr kontinentalen Prligung. 

• Im Mittel fallen 590 mm Niederschlage, die relativ gleichmaBig uber das Jahr verteilt sind, 

wobei eine leichte Tendenz zu erhohten Niederschlligen im Sommer (Konvektivnieder 

schlage), insbesondere im Juni und August, zu verzeichnen ist. 

Die jihrliche Sonnenscheindauer betragt im Mittel 1.692 Stunden, wobei im Juti etwa 234 • 
h und im Januar ca. 47 h zu verzeichnen sind. 
Die dominierenden Wmdrichtungen (Zeitraum 1956 - 1979) sind West und SOdwest. Winde 

aus nordlicher oder sOdlicher Richtung sind eher selten, haufiger dagegen solche aus 
ostlicher Richtung. 

Die Verdunstung freier WasserfUlchen ist mit etwa 760 mm pro Jahr (berechnet aus den mete 

orologischen Daten rur den Zeitraum 1893 - 1992) anzusetzen. Dem entspricht eine klimatische 

• 

Wasserbilanz freier Wasserfllichen (Differenz aus korrigiertem Niederschlag und Verdunstung) von 
etwa 120 mmla im langjlibrigen Mittel. 

Die raumliche Variabilitiit der klimatischen Verhaltnisse und meteorologischer Parameter ist trotz 

der geringen GroBe des betrachteten Gebietes nicht unbetrachtlich. Neben unterlagenbedingten 
Effekten hat bier insbesondere die Reliefditferenzierung eine groBe Bedeutung. Das ReliefbeeinfluBt 
im wesentlichen advektive Vorgllnge, der Boden und seine Bedeckung vor a11ern konvektive 

Prozesse. In den Staubereichen der Endmoranen sind die Niederschlage urn bis zu 50 - 80 mmla 
gegenOber dem Umland erhOht Die Mhergelegenen Plattenbereiche wei sen eine, wenn auch geringe, 

thennische BegOnstigung auf, wihrend die Niederungsbereiche unterlagenbedingt, aufgrund einer 

grOBeren nachtlichen Ausstrahlung, starker frostgeflihrdet sind (u.a. HEYER, 1958). 

2.4. Cbarakteristik des Einzugsgebietes 

Der Gr. Plessower See besitzt nach den Grundwasserhydroisohypsen ein schmales, langgestrecktes, 

von SOdwest nach Nordost ausgerichtetes Grundwassereinzugsgebiet. Ostlich schlieBt sich un 

mittelbar das Einzugsgebiet des Glindowsees und westlich das vom im g1eichnarnigen Naturschutz 
gebiet Iiegenden K1. Plessower See an. 

Die Abb. 6 zeigt die Landnutzung und Bodenarten im Grundwassereinzugsgebiet des Gr. Plessower 
Sees, abgeleitet von der Kartierung (Biotptypen und Landnutzung) des Landesurnweltamtes. 
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Das terrestrische Einzugsgebiet des Gr. Plessower Sees umfaBt eine Gesamttlache von 1.899 ha. Der 
Umgebungsarealfaktor (nach Ventz, 1974), ein Mall flir die GroBe des Einzugsgebiets in Relation 
zur Seeflache, betragt 5,8 (siehe Tab. 1). 
Die BOden sind dabei zu 82 % lehmig sandig bzw. sandig. In den Niederungsbereichen und tieferlie 
genden Talsandfliichen dominieren organische (Flachmoortorfe) und anorganische (Gleye) NaBbo 
den. Auf den Grundmoranenllachen finden sich mehr oder weniger stark ubersandete Geschiebeleh 
me, auf denen sich Lehm- bzw. Tieflehm-Fahlerden und bei starkerer 'Obersandung Sand-Braunpod 
sole gebiJdet haben. An stArker geboschten Bereichen der Endmoriinen (Oberhiinge) und Dunen sind 
z.T. Sand-Ranker ausgepragt (MARCINEK et al., 1983; SCHOLZ, 1962). 
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Hinsichtlich der Landnutzung unterliegt der Oberwiegende Teil der Flache mit rund 84 % einer 

anthropogenen Nutzung als kulturbauliche Nutzflache oder Wohn- und Gewerbeflache, Mit einem 

Anteil von 78 % ist dabei die landwirtschaftlich bzw. gartnerische Nutzung dominierend. 

An der Nordseite des Sees Iiegt die Ortschaft Kemnitz mit einer ursprungllch lockeren Einfamilien 

hausbebauung und einer neu entstandenen, komplexen Wohnanlage auf dem ehemaligen Rittergut 

Kemnitz unmittelbar am Seeufer. Vom Wohngebiet fiihrt ein genehmigter Regenwasseruberlauf flir 

Starkniederschlagsereignisse nach Bodenpassage zum See. Zum Wohnkomplex gehorig ist eine 

kleinere Badestelle mit Liegewiese und Steganlage. Ostlich davon befindet sich eine weitere Bade 

stelle der Ortslage Kemnitz. 

Am ostlichen Seeufer Iiegt die Stadt Werder. Da sich die Stadt auf einer Wasserscheide zur Havel 

befindet, entwassern nur der schmale Teil des Stadtparkes und einige einzelne Hausgrundstucke 

unterhalb der Hohenlinie der Erdeberge (62 m 0. NN) in Richtung See. Die Abwasserentsorgung 

erfolgt uber die Klaranlage WerderlPhOben mit Ableitung in die Havel, der Gr. Plessower See bleibt 

davon unbeeinfluBt. Auch die friihere kleine Klaranlage in WerderlSentastraBe leitet nach Auskunft 

der Unteren Wasserbehorde seit ca. 8 Jahren nicht mehr in den See ein. Am Ostufer in Werder 

befindet sich ein betriebenes Strand bad mit groBer Liegewiese und einer im See verankerten Bade 

plattform. Sudlich davon Iiegt das Wasserwerk Werder. Mit seinen z.T. unmittelbar am Seeufer 

gelegenen Wasserfassungen versorgt es mit einer aktuellen Kapazitat von 5.000 m'/d rund 15.000 

Einwohner. Um die Brunnenfassungen ist mit einem Radius von 30 m die Trinkwasserschutzzone 

(TWSZ) II und von 1.500 m die TWSZ m festgelegt. Zum Schutz der Wasserqualitat des Gr. 

Plessower Sees als Nahrgebiet des Wasserwerkes ist der See einschlieBlich eines 10 m breiten 

Uferstreifens bereits 1976 mit KreistagsbeschluB zum Trinkwasservorbehaltsgebiet erklart worden. 

Eine direkte Entnahme von Oberflachenwasser aus dem See zur Trinkwasserversorgung wurde 

ausgeschlossen, u.a. haben bereits Untersuchungen der damaligen Wasserwirtschaftsdirektion zur 

Wasserqualitlit ergeben, daB der See als Trinkwasserreservoir nur bedingt geeignet ist (ROHDE, 

1973a). 

An der Sudspitze des Sees existiert unterhalb der FernverkehrsstraBe B 1 (Strafsenentwasserung in 

den Glindowsee) ein 0,5 km langer, z.T. verrohrter Graben als Verbindung zum sOdwestlich 

gelegenen Glindowsee. Dieser Verbindungsgraben war im 15. Jh, zur Hochwasserableitung uber den 

Glindowsee zur Havel gestochen worden. Seit der Anlage des Hauptabzuggrabens von Kemnitz 

nach Deetz im 18. Jh. entwassert der See jedoch nach Norden (SCHMIDT et al., 1992). Aufgrund 
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des damit zuruckgegangenen Wasserstandes, der u.a. die Halbinsel Zepernick im Nordwesten 

entstehen lieB, kann bei Niedrigwasserstanden des Gr. Plessower Sees sich die Entwasserung 

umkehren und ein Einstrom von qualitativ schlechterem Havelwasser uber den Glindowsee erfolgen. 
Der Wasseraustausch wird aus eben diesen Qualitatsgrunden durch Regulierung uber ein vom 

Fischer betriebenes Wehr gering gehalten (mdl. Mittlg. KUHN, 1997). 

1m starker besiedelten Bereich an der Bundesstralle werden neuerlieh festgesteJlte, ungenehmigte 

Schrnutzwassereinleitungen in den Gr. Plessower See seitens der Wasserbehorde ordnungsreehtlieh 
verfolgt .. 

Am Westufer liegt der Plotziner Ortsteil Plessow. Unterhalb der Ortschaft rnundet ein Grabensystem 
in den See, welches neben vielen Feuchtwiesen u.a. den KI. Plessower See entwassert. Die KlM 

anlage von Plessow leitet in einen landwirtsehaftlichen Vorfluter ab, der nordlich am Gr. Plessower 
See vorbei zur Havel filhrt. Die in Hohe des Bildungszentrums der Bundesfinanzverwaltung in den 
See erfolgende Ableitung enthiilt lediglich vorgereinigtes, unbelastetes Regenwasser. 
1m Norden befindet sich der Hauptablauf. Die Ausleitung erfolgt nieht mehr uber den ursprung 

lichen, jetzt mit einem Damm abgeriegelten Graben, sondem uber einen nachtraglich angelegten, 
stauregulierten Auslauf. Dieser fuhrt uber einen Torfstich in Richtung Krielower See und dann 
weiter uber den Torfgraben zur Havel. 
Als weitere gronere Ortschaft am Rande des gronten zusamrnenhangenden Waldgebietes innerhalb 
des Einzugsgebietes ist noch Bliesendorfim aul3ersten SOden zu nennen. 

2.5. Okomorphologischer Zustand der Ufer 

1m Rahmen einer Seeuferkartierung von Gewassern in der naheren Umgebung Potsdams sind im 

Herbst 1996 aueh die Ufer des Gr. Plessower Sees mit einer Lange von ea.16 km hinsichtlich der 

Morphologie, des Rohrichtbestandes, der fischereilichen Beanspruchung (Reusen) und der an 

thropogenen Beeinflussung (Badestellen, Stege, mogliche Bootsanlegestellen) land- und wasserseitig 

untersucht worden. Das an den See grenzende Einzugsgebiet besteht groBtenteils aus Laubwald, 

Erlenbruch mit Feuchtgebieten (am Ostufer, im Nordwesten) und Wiesenflachen (vgl. Biotpkartie 
rung, Abb. 8). Urn den See existiert ein 12 km langer Uferwanderweg. 
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Bei der Kartierung des okomorphologischen Zustandes der Seeufer des Gr. Plessower Sees (Abb. 7 

und nachfolgende Tab. 4) wurde bei der Beurteilung der Abschnitte nach dem Grad der Verbindung 

zwischen Land und Wasser folgende Klasseneinteilung gewahlt: 

Klasse I: Verbindung Land/Wasser fast oder vollig ungestort, angrenzende Bereiche weitflachig 

nicht entwassert; keine Steganlagen oder grllBere Badestellen 

Klasse II: Verbindung Land/Wasser relativ ungestort; unmittelbar angrenzender Bereich nicht 

entwassert; nur vereinzelt Badestellen 

Klasse Ill: Verbindung Land/Wasser deutlich gestort, angrenzende Bereiche entwassert oder mit 

offenerWohnbebauung 

Klasse IV: Verbindung LandIWasser stark gestort, Ufer aufgeschilttet oder mit weicher Befestigung 

(z.B. Faschinen) oder stark durch Steganlagen und groBere Badestellen beeintrachtigt 

Klasse V: Verbindung LandIWasser kaum noch gegeben, Ufer mit schwer entfembarer senkrechter 

Verbauung (z.B. Rauhwurf, Rasengittersteinen, Beton oder Stahlspundwand) 

A1s Ergebnis der Kartierung konnte zum einen festgestellt werden, daB die Seeufer zum groliten Teil 

eben verlaufen. Nur in zwei Ausnahmen (am Ostufer unterhalb des Autobahndurchlasses und am FuB 

des Weinberges im Westen) steigen die Uferbereiche mit leichtem Geflille an. Zum anderen besitzt 

der Gr. Plessower See grllBtenteils gering gestorte Uferbereiche (siehe in Abb. 7, Klasse I bis IT im 

Suden und am Ostufer), was ibn von ahnlich anthropogen genutzten Seen in unmittelbarer Nahe von 

Ballungszentren unterscheidet. Bebauung in unmittelbarer Ufernahe, z.B. Wohnhauser, Bungalows 

und AutobahndurchlaB, findet man nur in wenigen Ausnahmen in den Ortschaften Kemnitz, Plessow 

und Glindow (siehe in Abb. 7, Klasse m und IV). Aufgrund des groBen Seeumfangs relativiert sich 
die Anzahl von sieben Badestellen und ca. 20 Steganlagen. Die Uferbereiche sind somit bis auf eine 
ca. SO m lange Badestelle (Strandbad Werder) gering beeintrachtigt, 
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GroBer Plessower See 
- Uferkartierung- 
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Abb. 7: Kartierung des okomorphcloglschen Zustandes der Seeufer des Gr. Plessower Sees 
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Tab. 4: okomorphologische Uferkartierung am Gr. Plessower See (HlCKISCH, KLAAS, 1996) 
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2.6. Riihricht 

Die Rohrichtbestande des Gr. Plessower Sees wurden bei einer Seeuferkartierung im Herbst 1996 

hinsichtlich ihres Zustandes bewertet. Es erfolgte eine Auflistung der dominanten Pflanzenarten, das 

Ausmessen der Breite des ROhrichtgUrtels und eine Bestimmung der Tiefe an der Rehrichtkante 
(Tab. 4). Danach befinden sioo an den unzersiedelten Uferabschnitten an der SOdwest- und Westseite 

ca. 20 - 50 m breite Rohrichtstreifen. 

Eine weitere Kartierung des Biotoptyps "Rohricht an Stillgewlissern" wurde von NATUR & TEXT 

(1995) durchgefiihrt. Darin wird beschrieben, daB besonders am sOdwestlichen Ufer hochWOchsige 

und dichte Bestiinde vom Gemeinen Schilf (Phragmites australis) gebildet werden, in denen weitere 
Arten der Rohrichte und GroBseggenrieder (Klasse Phragmitetea) auftreten. Innerhalb groBfliichiger 
Ausbildungen tritt das Gemeine Schilf'znruck, Hier dominiert Schmalblattriger Rohrkolben (Typha 
angustijolia) und bildet im direkten Kontaktbereich Rohricht - See saumartige Streifen zum eigentli 

chen Rohricbtkorper. 1m IOckigen Rehrichtbestand vom Gemeinen Schilf oder Rohrkolben tritt 

gelegentlich auch die hochwOchsige Teichsimse (Schoenoplectus lacustris) auf. Weiter entfernt vom 

Ufer entwickeln sich mehr GroBseggenrieder als undurchdringliche Vegetationsgemeinschaften mit 
dem Hauptvertreter Binsen-Schneide (Cladium mariscus). Die StumptblOtige Binse (Juncus 
subnodulosus) ist mehrfach sowohl im Westen als auch im Osten im Saum von Erlen-Bruchwaldern 

oder in nassen Seggenriedem feststeUbar. Die beiden letztgenannten, bemerkenswerten Arten deuten 
aufkalkreiche Substratverhaltnisse hin. 
Insgesamt prllsentiert sich der Rohrichtbestand als schr vital und ausgcdehnt, mit viclgestaltiger 

Struktur und Artenreichtum sowie mehreren gefahrdeten Sippen, wie ZungenhahnenfuB (Ranuncu 
Ius lingua), Lauch-Gamander (Teucrium scordium) und Graugrune Sternmiere (Ste/laria palustris). 
Schaden in Form von BestandslOcken und herabgesetzter Vitalitiit treten nur vereinzelt im Ostteil 

des Sees und nur in otrensichtlich durch Wellenschlag geschadigten Bestiinden tieferen Wassers auf. 
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2.7. Biotopkartierung 

Der Gr. Plessower See wurde 1995 von NATUR & TEXT biotopkartiert. Da eine Veroffentlichung 
des Ergebnisberichtes noch 1997 erwartet wird, ist eine detaillierte Beschreibung an dieser Stelle 
entbehrlich. Die nachfolgend in Tab. 5 aufgefilhrten Biotoptypen des Untersuchungsgebietes 
entsprechen den in der Abb. 8 dargestellten Biotopcodes. 

Tab. 5: BiotopcodesIBiotoptypen aus Biotopkartierung (NATUR & TEXT, 1995) 
~~1~:f~TIlp~A~r/~ ~_: ~~ _ ~ :~j~:=_~Ylf :_;~~~~~~.~:'~~~~ rt~ 

01131; 01132 Graben oIme unci mit OehOlzsawn 
02210 Rohrichte an Stillgcwasscm 
04111;04121;05101 Braunmoosmoore ungcstOrt; Scggen- und Rohrichtmoore (Nieder- 

moore) ungcstOrt; 0r06scggenwicsen 
05102 Annc Fcuchtwicsen 
05103;05105 Reiche Feuchtwicsen; Fcucbtwciden 
05106 Flutrasen 

05112 Frischwicsen 
05131; 05141 Aufgclassenes Grasland fcucbter Standorte (einschl, Landrehrichte); 

Hochstaudenflurcn feuchter bis nasser Standortc 
07101 Weidengebusehe nasser Standorte 
07102;07132 Laubgebnsche frischer Standorte; Hecken- WId Windschutzstrcifen, 

von Bawnen obcrschinnt 
07150 Altc Solitarbawnc und kleine Bawngruppen 
07202 Intensiv-Obstanlagen (Obstplantagen), bracbliegend 
08103 Erlen-BruchwAlder, ErlenwAlder 
08110 Erlen-Eschen- Walder 
08192 EiehcnmischwAldcr bodcnsourcr Stondortc, frisch his moBig Irockcn 
08283 Vorw&lder feuchter Standortc 
08290 (incl. 08292) Nalumahe Laubwalder mit heimischen Bawnarten 
08300 (inel. 08310, 08316, 08321, 08340, Laubholzforsten; Laubholzforsten mit Nadelholzarten 
08350, 08380); 08500 (bier 08548 - Robi- 
nienforst mit Kiefer) 
08400 (08480 - Kiefernforsten) Nadelholzforstcn, bier Kicfernforsten 
09140 Ackerbrachen 
10125 Waldsclmeisen 
10 und 12 (suBer 10125 - Waldschneisen) Stark anthWpogen geprAgtc Biotope 
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Abb. 8: Biotoptypenkartierung der Ufervezetation des Gr. Plessower Sees 
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3. Limnochemisch-physikalische und trophische Verhiiltnisse 

3.1. Temperatur- und Schichtungsverhiiltnisse 

Der Gr. Plessower See ist naeh seinen morphometrisehen Voraussetzungen und naeh dem von 

MIETZ (1991) fur Potsdamer Landseen als Mall der Schichtungsstabilitat aufgestellten Tiefen 

gradienten (Quotient aus maximaler Tiefe und theoretiseher Epilimniontiefe) mit F = 1,77 als ein 
potentiell stabil gesehiehtetes Gewllsser einzustufen. Die Untersuehungsergebnisse des hier 
diskutierten Jahres 1996 deuten jedoeh darauf hin, daf der See unter bestimmten meteorologisehen 
Voraussetzungen zur Polymixis neigt (Abb. 9) . 
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Abb. 9: Isolinien der Wassertemperatur im Gr. Plessower See von 1996 

Die aus einer langen Eisbedeekung bis Ende Marz resultierende Winterschichtung lost sieh in der 

Friihjahrszirkulation bis Mitte Mai nur kurzzeitig auf. AnschlieBend zeigt der See das entspre 

chend seiner Tiefe (ca. 13 m) zu erwartende typische Schichtungsverhalten. Der WasserkOrper 

beginnt sieh mit der witterungsbedingten oberflachennahen Erwarmung in ein Epi- und Hypo 

limnion zu teilen. Diese sommerlichen Schichtungsverhaltnisse besitzen allerdings nur eine geringe 

Stabilitat, Im Juli ist abermals eine kurzzeitige Destratifikation erkennbar, der sieh im August eine 

emeute Schichtung anschlieBt. Der erst Ende Oktober einsetzenden Herbstzirkulation folgt dann 

die Wintersehichtung. 
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Vermutlich haben die kuhlen Sommertage in Kombination mit entsprechenden Winden in dem in 
Nordwest - Sudost - Richtung windexponiert liegenden See (Windstreichliinge ca. 5 km und 10 %ige 
relative Windhiiufigkeit aus westlichen Richtungen, WICHURA, 1997) die instabilen Schichtungs 

verhaltnisse bewirkt. AuBerdem ist davon auszugehen, daB der Oberwiegend grundwassergespeiste 

See im Hypolimnion einen Einstrom von kaltem Grundwasser erfahrt, was u.a. mit die Ursache flir 

die paradoxen Wlirmegradienten im August sein konnte, Das dieser Zustand offensichtlich keine 
Besonderheit des Jahres 1996 ist, zeigt die Darstellung der Temperaturverhiiltnisse der Jahre 1993 - 
1996 in Abb. 10 . 

• " 
J 

Abb.IO: Vergleich der Wassertemperaturen im Tiefenprofil in den Jahren 1993 - 1996 
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3.2. SauerstolTverhiltnisse 

Die Sauerstoffverhaltnisse im Gr. Plessower See sind typisch filr einen von Primarproduktion und 

Zehrung gepragten eutrophen See. Die vertikalen Sauerstoffgradienten folgen physikalisch bedingt 

den Temperaturisolinien und werden insbesondere in den Schichtungsphasen biogen iiberprligt (Abb. 
II). In der Winterschichtung ergeben die unter Eisbedeckung gemessenen Sauerstoffgehalte eine 
ausreichend hohe Sattigung fiber das gesamte Tiefenprofil, lediglich unmittelbar fiber Grund findet 
die zu erwartende Sauerstoffzehrung statt. Wlihrend der sommerlichen Schichtung spiegeln sich die 

in der Primarproduktion begriindete Uberslittigung des Epilimnions bis ca. 4 m (auf maximal 13,9 

mg 0/1) und die im Tiefenwasserbereich ab ca. 7 m ablaufenden Zehrungsprozesse wider. Dabei ist 

die zunehmende Mlichtigkeit der anaeroben Zone im Verlaufe des Sommers (Ende August nur noch 

0,1 mg Oil ) Ausdruck des kontinuierlich stattfindenden aeroben Abbaus von abgestorbener 

Biomasse. Lediglich kurzzeitig sorgt die im vorangegangenen Kapitel 3.1. beschriebene Durch 
mischung filr einen vertikalen Sauerstoffiransport in grOBere Tiefen . 
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Abb. 11: Isolinien der Sauerstoffsattigung im Gr. Plessower See von 1996 
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Ein Vergleich mit den Sauerstoffverhliltnissen vergangener Jahre (Abb. 12) sowie den Altdaten der 

WWD OderlHavel (ROHDE, I 973b) bestatigt die ausgepragte Sauerstoffschichtung in Stagnations 

perioden und den schnellen Verbrauch der geringen Sauerstoffvorriite im Hypolimnion nach 

Schichtungsbeginn. Epilimnische Oberslittigungen von bis zu 150 % wurden bereits in den Unter 

suchungen der 70er Jahre festgestellt und belegen den eutrophen Charakter des Gewiissers. 

o 

Abb. 12: Vergleich der Sauerstoffsattigungen im Tiefenprofil in den Jahren 1993 - 1996 
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3.3. Alkalinitiit, pH-Wert 

Der Gr. Plessower See ist mit einer Alkalinitlit im Jahresmittel mit 2,1 mmolll sehr gut gepuffert 

und wird damit als ein typischer Hartwassersee charakterisiert. Wlihrend geringfiigige Abnahmen 

des Saurebindungsvermogens lediglich in der euphotischen Schicht in den phytoplanktonprodukti 

yen Phasen in den Sommermonaten auftreten (Minimum 1,9 mmol/l), ist parallel stoffwechselbe 

dingt ein leichter Anstieg uber dem Sediment zu beobachten (Maximum 2,5 mmolll). 

Mit einem mittleren pH-Wert von 8,5 im Epilimnion ist der Gr. Plessower See als alkalisch 

einzustufen. Ober das Untersuchungsjahr 1996 und alle Me13tiefen verteilt bewegt sich der pH-Wert 

zwischen 8,9 und 7,2, wobei sich der Gradient immer vom Epilimnion zum Hypolimnion ausbildet. 
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Das Isolinienverhalten des pH-Wertes (Abb. 13) folgt dabei den in Kap. 3.1. beschriebenen Schich 
tungverhaltnissen mit der charakteristischen Mixis in der Mitte des Sommers (Abb. 14). In den 
Sommerstagnationsperioden ist eine deutliche pH-Schichtung mit 8,4 bis 8,9 oberhalb und 7,8 bis 
7,2 unterhalb der Sprungschicht ausgepragt, In diesen Zeiten ist im oberen Wasserkorper der 
atmosphlirische Eintrag von COl geringer als die hohe photosynthetische Bindung (biogene Entkal 
kung) und im Tiefenwasser wird durch Zehrungsprozesse die Atmungskohlensliure akkumuliert. 
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Abb. 13: Isolinien des pH-Wertes im Gr. Plessower See von 1996 

E 
.E 

j 

Abb. 14: Vergleich des pH-Wertes im Tiefenprofil in den Jahren 1993 - 1996 
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3.4. Leitfihigkeit, Oorid und Calcium 

Uber die Leitfilhigkeit eines Gewlissers, als ein unspezifisches MaB fUr die Gesamtionkonzentration, 
lassen sich Ruckschlusse auf die geologische Situation des umgebenden Gebietes bzw. Belastungs 

queUen ziehen. 

Die elektrische Leitfahigkeit bewegte sich im Jahr 1996 an der Seeoberflache im Mittel bei 

560 IlS/cm und uber Grund bei 636 IlS/cm, was fUr einen Hartwassersee typische Werte darstellt. 
Die erhohten Leitfahigkeiten im sommerlichen Hypolimnion resultieren aus Mineralisationsprozes- 

sen. 
Unter Zugrundelegung einer Konzentration von ca. 20 mg/l Chlorid und ca. 50 mg/l Calcium fur im 
mesotrophen Bereich liegende brandenburgische Gewasser (MIETZ et al., 1996) entsprechen die 
mittleren Gehalte von 35 mg/l Chlorid und 73 mg/l Calcium des Gr. Plessower Sees einem eutrophen 

Zustand (Abb. 15). 
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Abb. 15: Einordnung des Gr. Plessower Sees in eine Gesamtmenge von 1.600 im Zeitraum 1992- 

1996 untersuchten Seen> 5 ha im brandenburgischen Jungmoranenland hinsichtlich des 

Chlorid- und Calciumgehaltes 
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Tab. 6: Vergleich der lahresmittelwerte 1993 - 1996 fur hydrochemische Parameter im Epilimnion 

Leitfahigkeit [IlS/cm] 558,6 551,8 545,6 567,1 

Alkalinitlit [mmol/l] 1,8 2,1 2,2 2,1 

Calcium [mgll] 71,0 75,0 77,3 73,2 

Hlirte [0dH] 13,1 13,8 14,3 

Chlorid [mgll] 39,6 38,0 33,4 I 36,0 

Wert 8,6 8A 8,7 

3.S. NiihrstotTverhiltnisse 

3.S.1. Phosphor 

Untersuchungen der WWD OderlHavel zu den Phosphorgehalten der Jahre 1974175 wiesen zu 

Jahresbeginn als Startfaktor fur die Phytoplanktonentwicklung Gesamtphosphorkonzentrationen von 
0,02 bis 0,05 mgll auf, die sich im Laufe der Vegetationsperiode reduzierten. Der Vergleich zu 1996 
verdeutlicht keine wesentlichen Anderungen (Abb. 16). 
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Abb. 16: Gesamtphosphor des Gr. Plessower Sees im Epilimnion und uber Grund von 1974 - 1996 
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Die Ausgangskonzentrationen fur die Phytoplanktonentwicklung nach Eisaufbruch lagen Ende April 

bei 0,04 mgll. In der sommerlichen Stagnationsperiode wurde der Phosphor auf dem Hohepunkt der 

A1genentwicklung in der photosynthetisch aktiven Schicht bis 0,018 mgll aufgebraucht und gleich 
zeitig tiber Grund durch Verstoffivechselung von Biomasse und Rucklosung aus dem Sediment (02- 

Sllttigung < 5 bis 0 %) bis auf 0,101 mgll angereichert. 

Auffiillig im Jahresgang 1996 war die hohe Gesamtphosphorkonzentration im Tiefenwasser Mitte 

Februar (0,235 mgll). Ursache konnte die lange winterliche Schichtung unter einer zugeschneiten 

Eisbedeckung gewesen sein (Eisaufbruch erst Ende Miirz). Unter diesen Bedingungen fuhren eine 
mangels Licht Iimitierte Phytoplanktonentwicklung und Zehrungsprozesse zu hohen Phosphor 
gehalten im Hypolimnion. 

3.5.2. StickstotT 

Oer Jahresgang der Stickstoffverbindungen verlauft iihnIich dem des Phosphors (Abb. 17). Nach der 
winterbedingten Akkumulation tiber dem Sediment (2,52 mgll Gesamtstickstoff und 1,73 mgll 

anorganische Stickstoftkomponenten) Iiegen die Startkonzentrationen fur die A1genentwicklung in 
der FrilhjahrsvoUzirkulation bei 0,40 mgll anorganischem Stickstoff (Nitrit, Nitrat, Ammonium). 

Diese gelangen wiihrend der Sommerstagnation produktionsbedingt im Epilimnion ins Minimum 
(0,13 mgll) und erreichen im Hypolimnion den Wert der fiiihjahrlichen Anfangskonzentration 

(1,74 mgll). Oer Gesamtstickstoff steigt sogar auf2,81 mgll, was auf eine starke Mineralisation von 
sedimentierter Biomasse schlieBen laBt. 

Der Vergleich zu Stickstoftkonzentrationen friiherer Jahre (A1tdaten WWD OderlHavel) verdeutlicht 

Schwankungen, die jedoch nicht signifikant scheinen und in ihren Jahresgiingen in etwa analog zu 

heute verlaufen. 
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Abb. 17: Ammonium, organischer Stichstoff und Gesamtstickstoff des Gr. Plessower Sees im 

Epilimnion und fiber Grund von 1974 - 1996 
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3.6. Bioproduktivitit 

Die Parameter Chlorophyll-a und Sichttiefe lassen Rilckschlilsse uber die Bioproduktivitat autotro 
pher Produzenten zu. Die Biomassekonzentration kommt in der Transparenz des Wassers und die 

phototrophe Aktivitat in der Pigmentierung der A1gen zum Ausdruck. 
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Abb. 18: Vergieich von Sichttiefen und Chlorophyll-a-Konzentrationen in den Jahren 1993 - 1996 
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Die Ganglinie der Sichttiefe 1996 ist gepragt von einer hohen Transparenz des Wassers zu Beginn 
des Jahres (2 m). Sie pegelt sich nach einem sprunghaften ROckgang auf Werte urn 1,5 m ein. 

Wiihrend der stabilsten Schichtung Ende des Sommers sinkt die Sichttiefe auf 0,8 m. Diese Verhalt 

nisse werden durch die saisonale Entwicklung der Primarproduzenten im Epilimnion verursacht, die 

wiederum von der Konzentration pflanzenverfiigbarer Nahrstoffe im Pelagial, wie in Kap. 3.5 

beschriebenen, abhangig ist. Mit dieser Entwicklung korreliert auch die Chlorophyll-a-Konzen 

tration. Der hohe Wert im September 1996 mit 73,9 mglm' fallt mit dem Sichttiefenminimum des 
Jahres zusammen, was auf eine grolle A1genbiomasse hinweist. 

Im Vergleich der Jahre 1974 bis 1996 (Abb. 18) zeigt sich, daB trotzjahreszeitlicher Schwankungen 

kein genereller Trend einer Verringerung der mittleren jahrlicben Sichttiefen abzuleiten ist. A1- 
lerdings wird eine relative VergleichmaBigung der Sichttiefe mit geringeren Amplituden aufWerte 
zwischen 1 m und 2 m im Jahresverlauf ohne die noch in den 70er Jahren auftretenden Maxima zur 

Winterstagnation von bis zu 4 m sichtbar. Wahrendessen deuten die mittleren sommerlichen 

ChiorophyU-a-Konzentrationen im Jahresvergleich seit 1994 auf eine hohere Primaproduktion, wie 

sie schon einmal Ende der 70er und Anfang der BOer Jahre festgestellt wurde, hin. 

3.7. Trophischer Zustand und seine Entwicklung 

Die Untersuchungen des limnologischen Zustandes des Gr. Plessower Sees 1996 ergaben fiir seinen 
trophischen Status einen Index von 3,0. Der errnittelte Trophiewert charakterisiert den See als ein 
eutroph, geschichtetes Gewasser der Klasse 3 innerhalb der Klassengrenzen 2,5 - 3,4. 

In diese, nach KLAPPER (1992) durchgefiihrte Klassifizierung flieBen als Hauptkriterien die 

Phosphorkonzentrationen fiir die Nahrstoffparameter (TPFrIlIUahr = 0,053 mg/l, TPSommcr= 0,041 mg/l 

ensprechen Klasse 3) sowie Sichttiefe (STv ••••• dontpcrIodo = 1,2 m entspricht Klasse 3) und Chlorophyll 

(Chi-aveplalionapcriodo = 42,3 mglm' entspricht Klasse 4) als MaB der Bioproduktion ein. Uber einen 

nach der "Richtlinie fiir die Bewertung nach trophischen Kriterien" (LAWA-Entwurf nach MIETZ 
et aI., 1996) errechneten Index von 3,0, kommt man zum gleichen Ergebnis. 

Die anaeroben Verhaltnisse im Hypolimnion (ab 7 m) zum Ende der Sommerstagnation stiitzen die 

eutrophe Gewassergatebeurteilung. Gleiche Sauerstoffverhaltnisse, mit Anaerobie ab B rn, wurden 

auch im Untersuchungszeitraum 1972173 festgestellt (ROHDE, 1973b). 
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Der aus der Kartierung der submersen Vegetation durch HOESCH (1995) ermittelte Makrophyten 

index von 3,08 zeigt ebenfaIIs eine eutrophe WasserquaIitit an, die durch die Vegetationszusammen 

setzung und die maximale Makrophytengrenze von 4 m bestatigt wird. Letztere befindet sich nach 
SUCCOWet aI. (1985) fur eutrophe Gewasser zwischen 1,3 m und 5,3 in. 

In Auswertung der Untersuchungen der WWD OderlHavel von 1974 - 1988 wird der See als 

geschichtetes, eutrophes Gewasser eingestuft. Nach KLOSE (1990) wird in den Befunden bestatigt, 
daB der Status als eutrophes Gewasser mit hoher Bioproduktion tiber den gesamten Untersuchungs 
zeitraum erhalten geblieben und eine Tendenz zur Verschlechterung der Wasserbeschatfenheit nicht 

ableitbar ist. Bezuglich der Phosphorkonzentrationen wurde in diesem Zusammenhang festgestellt, 

daB eine Erhohung der Phosphormengen nicht erkennbar ist (vgl. Kap. 3.5.1.). Der sommerliche 
Gesamtphosphorgehalt bewegte sich 1977 - 1988 dabei generell in hohen Bereichen im Epilimnion 

zwischen 0,11 mgll - 0,17 mgll und iiber Grund zwischen 0,19 mgll- 0,28 mgll. 

A1lerdings stellte nach den Untersuchungen bis 1977 der anorganisch gebundene Stickstoff den 

Iimitierenden Faktor fur die Biomasseentwicklung dar, da er wiihrend der Sommermonate im 

Epilimnion nicht mehr nachweisbar war. Mit dem sommerlich Auftreten von anorganischem Stick 

steff ab 1982 deutete sich bereits eine Erhohung des Stickstoffvorrates an, was allgemein den 
Auswirkungen der von Mitte der 60er Jahre bis 1972 intensiv betriebenen Fischereiwirtschaft 
(ForeUennetzklifiganlage mit Zufiitterung) zugeschrieben wird. Aus den Untersuchungen von 1974 - 

1995 ist jedoch kein Trend ab1eitbar, da sich die NIP- Verhiiltnisse als Ausdruck fur einen speziellen 

Limitationsfaktor gleichbleibend in Bereichen von 10 - 14 bewegten. 1996 fand ein sprunghafter 
Anstieg aufNIP-Relationen von 40 - 50 statt, was u.a. die auffiillige, ganzjiibrige Blaualgendominanz 
hervorgerufen haben konnte (Sichttiefe im September < 1 m). 

Das insgesamt hohe Niihrstoffpotentiallii13t generell bei entsprechenden k1imatischen Bedingungen, 

wie Licht und Temperatur, eine hohe Bioproduktivitiit erwarten. Die Bioproduktivitiit des Jahres 
1996 lag im Mittel urn 20 mglm' ChI.-a hoher als die Ende der 80er Jahre, was auch geringfiigig mit 

der Abnahrne der mittleren sommerlichen Sichttiefe korrelierte (Abb. 18). Verglichen mit A1tdaten 
der 70er Jahre ist daraus jedoch keine grundsatzliche Zunahrne der Chlorophyll-a-Konzentrationen 
abzuleiten, da bereits in den Jahren 1974 - 1982 wesentlich hohere Werte (sommerliche Maxima 
zwischen 76 - 132 mg/m') gemessen wurden. 
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Zusammenfassend liiBt sich bei den trophiesteuernden Parametern hinsichtlich ihrer Entwicldung 

uber den Untersuchungszeitraum von 1974 - 1996 sagen, daB nach einer zwischenzeitlich hoheren 

Belastung Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre die heutigen Werte in etwa wieder denen von 

Mitte der'70er Jahre entsprechen. 

4. Ausgewiihlte Faunen- und Florenelemente 

4.1. Plankton im Gr. Plessower See 

FOr die Auswertung des Phyto- und Zooplanktons wurden die Biomasse und die Diversitat jeweils 

im April und August 1994 und monatlich von April bis Oktober 1996 von der tiefsten Stelle des Sees 

untersucht. Die Ergebnisse konnen in etwa als reprasentativ fUr das Pelagial gelten. Es zeigte sich, 

daf im Gr. Plessower See das Phytoplankton als autotropher Produzent dominiert und submerse 

Makrophyten eine untergeordnete Rolle spielen (siehe Kap. 4.4.). AuBerdem scheint die detritisch 

bakterielle Nahrungskette bedeutsam in dem See zu sein. 

4.1.1. Phytoplankton des GroDen Plessower Sees 

Das Biovolumen des Gr. Plessower Sees mit sehr schwankenden Werten von unter 1 mm'/1 (April 

1994) bis tiber 40 mm'/1 (Sommer 1996) zeigt besonders deutlich die wechselnden Bedingungen in 

diesem See an. Wiihrend im April 1994 Ideine FrOhjahrsformen wie Chrysochromulina parva 
(Haptophyceen), Rhodomonas (Cryptophyceen) und diverse Chlorophyceen (GrOnalgen) und im 

August 1994 vor alIem Ceratium (Dinophyceen) und verschiedene fadige Cyanophyceen (Blaualgen) 
vorherrschten, war die Zusammensetzung biomassebildender Taxa 1996 wesentlich monotoner. 1m 

gesamten Untersuchungszeitraum dominierten mit ca. 80 % Biomasseanteil fadige, gasvakuolen 

bildende Cyanophyceen (Blaualgen) (Abb. 19). 

Ais mogliche Grunde fUr den Wechsel in der Phytoplankton zusammensetzung von 1994 zu 1996 

sind zum einen der polyrniktische Status des Sees (haufige unregelmallige Durchmischungen des 

WasserkOrpers auch im Sommer) und zum anderen der extrem lange Winter 1995/96 anzunehmen. 

Polyrniktische Seen zeichnen sich dadurch aus, daB die jahreszeitliche Entwicldung des Planktons 
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durch eine plotzliche Durchmischung des Wasserkerpers immer wieder unterbrochen und auf Where 

Stadien zuruckgeworfen wird. So konnen abhangig von der Hiiufigkeit und Intensitiit der "Stor 

impulse" unterschiedlichste Planktonstrukturen in verschiedenen Jahren entstehen. 1996 war 
hinsichtlich des Klimas ein besonderes Jahr, da von Anfang Dezember 1995 bis Ende Miirz Eisbe 
deckung vorlag und nach Eisaufbruch die ansonsten typische Fruhjahrsvollzirkulation sehr kurz 

ausfiel. Dies sind andere Randbedingungen rur die saisonale Entwicklung der Planktonzonosen. In 
Phasen stabiler Schichtung bei hoheren Temperaturen im Epilimnion und anderen Licht- und 
Niihrstoflbedingungen als wahrend der Vollzirkulation dominieren andere A1gen, oft Blaualgen . 
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Abb. 19: Typische Phytoplanktonstruktur des Gr. Plessower Sees im Sommer (09.07.1996) 

Fiidige Blaualgen waren auch in fruheren Jahren im Gr. Plessower See vorhanden, konnten sich 

jedoch 1996 aufgrund der fur sie gunstigen Bedingungen bereits zu Beginn der Vegetationsperiode 
durchgesetzt und somit die anderen A1gengruppen fur den Rest des Jahres durch starken Kon 

kurrenzdruck "niedrig" gehalten haben. 

Bei den ermittelten Biomassen des Phytoplanktons im Untersuchungszeitraum wurde festgestellt, 

daB sie jahreszeitlich relativ gut mit den Chlorophyll-a-Konzentrationen und den Sichtiefen korre 

lierten (siehe Abb. 18). 
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4.1.2. Zooplankton des Gr. Pless ower Sees 

Die Zusammensetzung des Zooplanktons und die Entwicklung der einzelnen Arten im Jahresverlauf 

ist in der Regel an die Strukturen des Phytoplanktons angepaBt. Die Untersuchungen der Netz 

proben von 1996 zeigten, daB wie in den Jahren zuvor (Vergl. mit Altdaten der WWD) die Zoo 

planktongesamtbiomasse im Verhltltnis zu der des Phytoplanktons gering ist. Sie lag im Jahresmittel 

bei nur 0,26 mg Trockengewicht pro Liter. 
In der FrOhjahrsprobe (Abb. 20) dominierten bei einer Gesamtbiomasse von 0,21 mg Trockenge 
wichtll die omnivoren, cyclopoiden RuderfuBkrebse, vertreten durch kleinere Copepodite von 
Mesocyclops leuckarti und Cyclops vic/nus, mit einem Anteil von 81 %. Die restliche Biomasse wird 

durch juvenile Stadien der cyclopoiden RuderfuBkrebse und dem carnivoren Rotator Asplanchna 
spp. gebildet, der Obers Jahr verteilt vorkommt, im zeitigen FrOhjahr aber am haufigsten auftritt. Die 
herbivoren Radertiere (Rotatoria) steigern ihre Biomasse zu einem Maxima im Juli und im Septem 

ber mit je 10 % Trockengewichtsanteilen. Hauptvertreter dieser Gruppe waren Keratella cochlearis 

(ca. 230 Ind.1I im Juni), Keratella quadrata, Polyarthra spp. (ca. 150 Ind.1I im Juli) und Pompholyx 
spp., zeitweise auch die Gattungen Gastropus und Notholca (Abb. 21). Die herbivoren Blattfull 
krebse bleiben im lahresverlauf zweitrangig bedeutsam und erreichen ihre hochsten Biomassen im 

Fruhsommer mit Daphnia galeata, Daphnia cucculata und Bosmina longirostris. Ein in fruheren 
Jahren (1994) durch die Entwicklung der Gattung Diaphanosoma sp. verursachtes weiteres Maxi 

mum der BlattfuBkrebse (Cladocera) im September blieb aus. Die im gesamten Untersuehungs 

zeitraum (1996) dominierenden cycIopoiden RuderfuBkrebse zeigten im Herbst dureh die sprunghaf 
te Entwicklung von Thermocyclops oithonoides noch einmal erhOhte Biomassen. 1m Juni und Juli 

wurde auch noch die Art Diacyclops bicuspidatus gefunden. 

Das Zooplankton reagiert nieht nur auf die Dynamik der Phytoplankter, sondem ist aueh von 

Temperatur- und Sauerstoffverhltltnissen im Gewasser abhangig und unterliegt ebenso dem Frafi 
druek dureh Rliuber, wie Fische, Chaoborus und Leptodora. Die beiden letztgenannten Gattungen 

traten im Gr. Plessower See im Juli und im September auf(Abb. 21). 
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Abb. 20: Typische frOhjiihrliche Zooplanktonstruktur des Gr. Plessower Sees (2l.05.1996) 

Abb.21: Typische sommerliche Zooplanktonstruktur des Gr. Plessower Sees (09.07.1996) mit 

Leptodora kindt; 
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Die Zusammensetzung des Zooplanktons widerspiegelt den Trophiezustand eines Gewassers. So 

scheint der von ARNDT et aI. (1993) beschriebene indirekte Zusammenhang zwischen Trophiestatus 

der Seen, Zooplanktonbiomasse und Artenspektrum im Gr. Plessower See Bestatigung zu finden. 

Calanoide RuderfuBkrebse, deren Auftreten charakteristisch fur Gewasser mit geringer Trophie ist, 

wurden im Untersuchungszeitraum nicht gefunden. Es dominieren fast ausschlieBlich cyclopoide 

RuderfuBkrebse neben kleineren herbivoren BlattfuBkrebsen (Cladocera). 

Bei Betrachtung des Phyto- und Zooplanktons zeigt sich zusammenfassend, daB aufgrund der 

Dominanz von cyclopoiden RuderfuBkrebsen und des Vorhandenseins von den im Umsatz sehr 

starken heterotrophen Protozoen eher die ditritisch-bakterielle Nahrungskette vorherrscht. DaB 

heiBt, statt der herbivoren Nahrungskette (direkter FraB des Phyto- durch das Zooplankton) domi 

niert eher ein indirekter Weg des Stoffiransportes im Nahrungsnetz mit WegfraB der Bakterien und 

des Detritus durch heterotrophe Flagellaten, Ciliaten und zeitweise ldeine Cladoceren (Bosmina, 
Diaphanosoma). Durch den schnellen Umsatz des kleinen Zooplanktons werden die Nahrstoffe den 

Algen schnell wieder zur Verfilgung gestellt und halten somit die Primliproduktion standig auf einem 

hohen Niveau. Diese These muBte durch weitergehende Untersuchungen belegt werden. 

4.2. Makrozoobenthos 

Der Gr. Plessower See weist, weil seine Ufer kaum verbaut sind, ein reich strukturiertes Uferlitoral 

mit einer ausgewogenen benthischen Lebensgemeinschaft auf. Eine detaillierte Bestandsaufuahme ist 

von NATUR & TEXT in Brandenburg GmbH (1995) durchgefUhrt worden. 

Die Habitate an den Untersuchungsstandorten am West- und Ostufer bestanden uberwiegend aus 
Sand und Mudde. Eine vollstandige Artenliste befindet sich in o.g. Studie. Da einige Taxa gefunden 

wurden, die nach der "Roten Liste" von Brandenburg als regional gefllhrdet anzusehen sind (u.a. 

Vertreter der Schnecken und Muscheln), zeigt das Makrozoobenthos in den Litoralbereichen des Gr. 

Plessower Sees in seiner Artenzusammensetzung einen hohen Schutzbedarf. 
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4.3. Fische 

Eine erste Erwahnung der fischereilichen Verhiiltnisse im Gr. Plessower See ist bei ECKSTEIN 

(1908) zu flnden. Hier werden neben einem bestlitigten Aalfang die zu Beginn des 20. Jh. vor 
kommenden, wirtschftlich wichtigen Arten aufgefuhrt: Barsch, Zander, Quappe, Karausche, Schleie, 

Aland, Plotze, Uckelei, Blei, GUster, Hecht, Aal und Rapfen. Von der Binnenfischerei Potsdam wird 
bei einem Vergleich der damaJigen Verhaltnisse zum heutigen Artenspektrum von keiner wesentJi 

chen Anderung in der Zusammensetzung der Fischarten ausgegangen. 

In dem Gewlisserverzeichnis der Seen- und FluBfischerei von ANWAND (1973) ist der See zum 

einen nach den von BAUCH zu Beginn der 50er Jahre aufgestellten K1assifizierungsmerkmalen dem 

Gewlissertyp nach als "Blei-Ill-See (BI m-L-b)" eingestuft. Die fur diesen Seetyp charakteristischen 

Kennzeichen: 
- Sichttiefen zwischen 0,8 - 2,0 m, 
- Sauerstoffschwund unter der Temperatursprungschicht (oft HzS-Entwicklung) 

- Bodenbesiedlung mliBig (Chironorniden-Larven, Tubifex) 

- Gelege meist stark, Kraut mliBig oder wenig 
- maximale Tiefe zwischen 4 bis stellenweise 25 m (0 = 4-10 m) 

- flacher Blei-See 

sind auch heute noch im wesentJichen zutreffend. 

Zum anderen wurde das Gewlisser nach einem K1assifizierungssystem von MULLER in die Seen 

k1asse "Aal- Hecht - See, Feinfischintensivgewlisser (A - H Ft)" eingeordnet. Hierbei ist a1lerdings 
zu beachten, daB der See zum damaJigen Zeitpunkt (1963), wie im Kap. 5.1. beschrieben, als 

Forellenmastgewlisser fischereilich intensiv genutzt wurde. 

Die Entwicklung der Fischartenstruktur sowie der Ertrage seit Anfang der 80er Jahre bis heute ist in 

Tab. 7 dargestellt. 
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Tab. 7: Fangertrage im Gr. Plessower See von 1983 - 1996 (KOlIN, 1997, mdl, Mittlg.) 

Die Kleine Marane (Coregonus a/hula) wurde zwischen 1983 und 1987 eingesetzt. Der danach 

erfolgte Ruckgang deutet daraufhin, das diese Art offensichtlich keine naturlichen Reproduktions 

bedingungen im See vorfindet. Zu den Zeiten der Marllnenfischerei mit speziellen Netzen wurde 
auch der seltene Binnenstint (Osmerus eper/anus j spirinchus) nachgewiesen. 

Nach 1990 ist absatzbedingt ein deutlicher Rilckgang in den WeiBfischertrligen eingetreten. 
Davon, daB der WeiBfischbestand jedoch nach wie vor Oberproportional hoch sein dOrfte, kann 

ausgegangen werden. Insofern sollte eine WeiBfischreduzierung vom Absatz unabhangig im Inter 

esse einer naturnahen Fischartenpopulation sowie einer Gewlissergilteverbesserung (Reduzierung 

des FraBdruckes auf das Zooplankton) angeregt werden. 
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4.4. Makrophyten 

Eine von HOESCH (1995) durchgefUhrte Makrophytenkartierung fand, wie auch eine Erfassung 
der Biotoptypen der submersen Makrophyten, im Ralunen einer Pilotstudie von NATUR & Text in 
Brandenburg GmH statt, die u.a. die Bewertung natilrlicher eutropher Seen auf der Grundlage von 

Leitarten und Leltbiozonosen beeinhaltet. Die nachfolgende Charakterisierung der submersen 

Vegetation des Gr. Plessower Sees sowie die Abb. 22 mit aufgeschlOsselt dargestellten Biotoptypen 
und von HOESCH ermittelten Makrophyteoindices sind auszugsweise aus o.g, Studie entlehnt. 

Der See hat eine aus Tauchtluren bestehende Vegetation, in der am Westufer haupsachlich das 
Rauhe Hornblatt (Ceratophyllum demersum), das Ahrlge Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) 
und der Spreizende HahnenfuB (Ranunculus eireinatus) vorkommen. Die dominierende Familie ist 

die der Ceratophyllaceen. Die Art Ceratophyllum demersum nimmt 25 % der Gesamtdeckung der 
indizierten Makrophyten ein. Sie ist auch am SOdwestufer vorherrschend. Weiter westlich kommt es 

mit der dort vordergrOndig auftretenden Art Ranunculus circinatus (22 % der Gesamtdeckung von 

Indikatorpflanzen) und mit dem Gewonlichen Quellmoos (Fontinalis antipyretiea) immer wieder zu 

Co-Dominanzen, Die genannten Arten sind (auBer Fontinalis antipyretiea) Indikatoren fUr eutrophe 
bis schwach polytrophe Wasserqualitaten. 

Am Ostufer herrschen Kammlaichkrautreinbestllnde vor. Hauptvertreter dieser Gruppe ist Potamo 
geton pectinatus vaT. pectinatus, das oft in Massenbestanden auftritt und auch entlang des ostlichen 
Teiles des Sudufers bestandsbildend wlichst. In dieser Variation zeigt Potamogeton pectinatus 
schwach polytrophe Zustande an. 

Teichrosenbestande (Nuphar lutea) sind fast in jedem Abschnitt anzutretfen, treten aber nur im 
Bereich der Plessower Bucht und im Kemnitzer Winkel dominant auf. Weitere wichtige Arten sind 

die Armleuchteralge (CharaJragi/is) (DG 11 %), das Nixkraut (Najas marina subsp. intermediea) 
(DG 8 %) und das Krause Laichkraut (Potamogeton erispus) (DG 7 %). In geringen Deckungs 

graden kommen Nitellopsis obtusa und Potamogeton perfoliatus vor. 
A1s floristische Besonderheit wurde das Kleine Nixkraut (Najas minor) festgestellt. Diese unbestan 
dige und warmeliebende Unterwasserpflanze wurde in Tiefen zwischen 2 m und 4 m zwischen 

Hornblatt (Ceratophyl/um demersum), SpreizhahnenfuB (Ranunculus eireinatus) und einigen 

Laichkrautarten gefunden (SCHMIDT et aI., 1992). 
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Verodete Abschnitte, die durch extreme Vegetationsarmut gekennzeichnet sind, werden in Abb. 22 

durch den Biotoptyp 02104 dargestellt. Sie treten im Kemnitzer Winkel auf und setzen sich an 

grenzend sudlich der Autobahn fort. Das Fehlen von Makrophyten in diesem offensichtlich starker 

belasteten Gewasserteil kann nach HOESCH (1995) aus Verunreinigungen resultieren. 

Der korrigierte Makrophytenindex von 3,08 zeigt eutrophe Verhaltnisse fUr den Gr. Plessower See 

an. Das Artenspektrum, als auch die bei maximal 4 m Iiegende untere Ausbreitungsgrenze der 

submersen Makrophyten, indizieren eine eutrophe Wasserqualitat. 

5. Schutz und Entwicklung 

5.1. Belastungen und Gewilssernutzungen 

Der Gr. Plessower See deutet aufgrund seines eutrophen Zustandes auf eine vielfaltige anthropogene 

Nutzung hin. 

Von 1962 - 1963 erfolgte eine Mast von ca. 4.000 Enten (in 4 x 1.000 Schaben) im Kemnitzer 

Winkel, die uber ihren Kot und den direkten Nahrungseintrag mit Sicherheit nicht unerheblich zu 
einer Phosphor-, Stickstoff- und organischen Belastung dieses vom Hauptbecken weitestgehend 

separierten Nordteiles des Sees beigetragen haben. In ROHDE (1973a) ist pro Ente ein Stickstoff 

eintrag von 0,75 gld und ein Phosphateintrag von 1 gld angefUhrt. Wenn man weiterhin von einer 

Gesarntbelastung durch sauerstoffzehrende organische Stoffe von 28 kgld ausgeht, ist anzunehmen, 
daB diese Belastungen in dem nur gering durchflossenen Gr. Plessower See sehr nachhaltig wirken. 

Von 1967 - 1972 wurde der See fischereiwirtschaftlich zur Forellenintensivrnast in Netzkafigen 

genutzt. Bezogen auf die mittlere Jahresproduktion von bis zu 25 t Fisch wurde von ROHDE 

(1973a) ein durch Fiitterungsverluste und Ausscheidungen der Fische verursachter Phosphateintrag 

von etwa 0,40 tla in den See ermittelt. Da davon ausgegangen werden kann, daB der fUr die Be 
rechnung zugrunde gelegte mittlere Futterquotient von 1:2 in der Praxis nicht realisiert wurde, 

mussen die wirklichen Belastungsgrofsen noch bedeutend hoher gewesen sein. 
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Im Einzugsgebiet des Gr. Plessower Sees spielte bis 1990 der Obst- und Gemuseanbau eine bedeu 

tende Rolle. Etwa 20 % des Gesamtdargebots des Sees wurde flir die Bewasserung genutzt. 

Da die Kulturflachen stark gedungt und mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden, waren Aus 

waschungen der landwirtschaftlich genutzten Flachen abzusehen. 

Zusatzlich sind uber das Meliorationsgrabensystem, welches den K1. mit dem Gr. Plessower See 

verbindet und die umliegenden Wiesen und Weiden entwassert, Nahrstoffelntrage erfolgt 

(SCHMIDT et al., (992). 

Gegenwartig wird der See fischereilich nur noch extensiv genutzt. Die Erholungsnutzung ist 

insbesondere wegen der Bedeutung des Gewassers als Trinkwasserreservoir weiterhin auf eine 

Badenutzung beschrankt, 

Direkte Belastungsquellen sind in den Hintergrund getreten bzw. abgeschafft worden. Die Schmutz 

wasser der umliegenden Ortschaften werden urn den See herum Richtung Havel abgeleitet. Damit 

kommt der Nahrstoffrucklosung aus dem Sediment heute die hohere Bedeutung zu. 

S.2. GewlisserschutzmaDnahmen 

Ausgehend von den Belastungsquellen miissen sich die MaBnahmen zum Schutz des Gr. Plessower 

Sees und zur Verbesserung seiner Wasserqualitat an den Nutzungszielen und seinem potentiell 

naturlichen Zustand orientieren. 

Von der Unteren Wasserbehorde und dem Landesumweltamt werden aile derzeitigen Gewasserbe 

nutzungen, speziell Brauch- und Grundwasserentnahmen erfaBt und wasserhaushaltlich bewertet 

(mdl. Mittlg. UWB und LUA). Gleichzeitig werden die bestehenden Pegel sowie Zu- und Ablaufe 

kontrolliert. Ziel soli es sein, unkontrollierte Schmutzwassereinieitungen, insbesondere aus privaten 

Abwasseraniagen aufunmittelbar an den See grenzenden Grundstucken zu unterbinden. 

Unter dem Aspekt, daB der See Trinkwasservorbehaltsgebiet ist, mussen Gewasserbenutzungen und 

die Freizeit- und Erholungsnutzung weiterhin eingeschrlinkt bleiben. Dazu sind die zahlreichen 

kleinen Bademoglichkeiten am Ostufer aufwenige, vordergrOndig betriebene und damit kontrollierte 

Badestellen (hygienische Voraussetzung, Mullentsorgung) einzugrenzen. An dem angelegten 

Wanderweg sind zur Vermeidung von Schadigungen der Ufer und Rohrichtbestande Bewegungs 

hindernisse und Mullsammelbehalter aufzustellen. 
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Zur Abschlitzung von moglichen gewasserintemen MaI3nahmen zur Wasserqualitatsverbesserung ist 

der See weiter intensiv zu untersuchen und es sind Stoftbilanzen aufzustellen. Speziell der aufgrund 

von fiiiheren Nutzungen (Entenmast) vermutlich starker belastete Nordteil (Kemnitzer Winkel) sollte 
gezielt Iimnochemisch und sedimentologisch beprobt und bewertet werden. 

Weiterhin sollte die kontinuierliche Erfassung des jahrlichen Fischbesatzes und der Fange erfolgen, 

urn ggf. tiber Fischbestlinde EinfluB auf die Planktonzusammensetzung nehmen zu konnen (Biomani 

pulation). Ein u.a. fur die fischereiliche Bewirtschaftung und die Abschatzung der internen Nahr 

stoftkreisUiufe wichtiges Kriterium ist die Erfassung des Sauerstoftbaushaltes und die Beobachtung 

der Machtigkeit der anaeroben Tiefenwasserzone. 

Voraussetzung fur jegliche MaBnahmen zur Verbesserung des trophischen Zustandes ist jedoch, daB 

von den Anliegerkommunen ein Gewasser- und Ufernutzungskonzept erarbeitet wird. In diesem sind 

neben Entwicklungszielen fur das Gewasser (potentiell natOrlicher Gewasserzustand und sein 
naturraumtypisches Leitbild) und fur das Umland aile MaI3nahmen zum unmittelbaren Schutz des 

Sees und innerhalb des Einzugsgebietes zur Reduzierung externer direkter und diffuser Nahrstoffein 

trage festzulegen. 
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6. Zusammenrassung 

Der ca. 8 Ian westlich von Potsdam gelegene Gr. Plessower See hat eine Flache von 322 ha und ist 
ein Teil des Brandenburg - Potsdamer Havelgebietes, welches zur Mittelbrandenburgischen Platten 

und Niederungslandschaft gehort, Die Entstehung des Flachsees mit einer maximal en Tiefe von 13 

mist in die Weichseleiszeit zu datieren. 

Das Grundwassereinzugsgebiet hat eine Flache von rund 19 Ian', die uberwiegend landwirtschaft 
lich/gartnerisch sowie forstwirtschaftlich genutzt wird. Die 16 km langen Ufer sind aullerhalb der 

Ortschaften Kemnitz, Plessow, Werder und Glindow grOlltenteils naturnah und unverbaut. 

Der See ist Trinkwasservorbehaltsgebiet fUr das Wasserwerk Werder. 

Das Gewasser ist polymiktisch und gekennzeichnet durch eutrophe Nahrstoffverhaltnisse, hohe 

Bioproduktivitat und sommerliche Anaerobie im Hypolimnion. Es ist ein gut gepufferter Hartwasser- 

see. 
Eine Kartierung der submersen Makrophyten bestatigt die Einstufung des Sees nach Iimnoche 

mischen Kriterien in die Trophieldasse 3. Das Fehlen submerser Vegetation im Kemnitzer Winkel 
(durch schmalen Autobahndurchlall vom Hauptbecken abgetrennter Nordteil) deutet auf eine 

offensichtlich hohere Belastung hin. 

Die eutrophen Zustlinde des Gr. Plessower Sees resultieren u.a. aus direkten Belastungen (Enten 

mast Anfang und Forellenintensivhaltung Ende der 60er Jahre, Schmutzwassereinleitungen) sowie 

diffusen Eintragen aus dem Einzugsgebiet (Bewasserung und damit Auswaschung landwirtschaftli 

cher Flachen). 

In letzter Zeit wurde eine zunehmende Dominanz von Blaualgen beobachtet. Ein genereller Trend 

der Sichttiefenverschlechterung seit den 70er Jahren war bisher jedoch nicht zu beobachten. 

A1s Handlungsbedarf ergibt sich eine Reduzierung der Nahrstoffremobilisierung aus dem Sediment 

sowie eine Verringerung diffuser Stoffeintrage aus dem Einzugsgebiet. 

Konkrete Sanierungsmallnahmen sind erst nach einer genaueren Untersuchung der internen Stoff 

bilanzen (Sediment) sowie spezieUer Belastungsschwerpunkte (Kemnitzer Winkel), unter Beachtung 

des potentiell naturlichen Gewasserzustandes und nach definierten Qualitatszielen ableitbar. 
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