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Tabelle A1

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Fried-

hofs-

größe 

gesamt

Grün-

dung

Fried-

hofstyp     

(Parkfr., 

Allee-

Nr. Name

(ld, ev, 

rk) (ha) Grünfl./ Wald

Fried-

hofs-

park Sonst. Grünfl./ Wald Sonst.

kurz-

fristig ge-samt kurz-fristig gesamt (ha)

Anteil am 

Bestand Jahr

quartier, 

Dorffr.,     

Waldfr.)

Mitte 01 5001 Urnenfriedh. Gerichtstr. Gerichtstr.37-38, 

13347 Berlin

ld 2,63 0,78 0,29 1,07 1,07 40,68% 40,68% 1,56 59,32% 1906 Park

01 5101 Sophien III Freienwalder Str. 

19b, 13359 Berlin

ev 5,29 0,47 1,26 0,47 1,73 8,88% 32,70% 3,56 67,30% 1863 Allee

01 5108 St. Elisabeth II Wollankstr. 66, 13359 

Berlin

ev 11,19 1,77 0,00 1,77 0,00% 15,82% 9,42 84,18% 1875 Allee

01 5110 St. Paul I Seestr. 124, 13353 

Berlin

ev 3,73 0,20 1,75 1,78 0,20 3,73 5,36% 100,00% 0,00 0,00% 1888 Allee

01 5502 Sophien II Bergstr. 29, 10115 

Berlin

ev 6,46 1,20 1,20 1,20 18,58% 18,58% 5,26 81,42% 1827 Allee

01 5505 Franz. Friedh. II Liesenstr. 7, 13355 

Berlin

ev 1,04 0,45 0,45 0,45 43,27% 43,27% 0,59 56,73% 1835 Allee

01 5506 Dom I Liesenstr. 6, 13355 

Berlin

ev 1,22 0,17 0,17 0,17 13,93% 13,93% 1,05 86,07% 1870 Allee

01 5507 St. Elisabeth I Ackerstr. 37, 10115 

Berlin

ev 2,69 0,32 0,32 0,32 11,90% 11,90% 2,37 88,10% 1851 Allee

34,25 1,98 0,00 0,00 1,90 4,78 0,00 1,78 3,88 10,44 11,33% 30,48% 23,81 69,52%

Pankow 03 5074 Blankenburg Kastanienallee 2, 

13129 Berlin

ld 1,01 0,24 0,24 0,24 23,76% 23,76% 0,77 76,24% 13. 

Jahrh.

Park

03 5077 Pankow III Am Bürgerpark 24, 

13156 Berlin

ld 14,95 0,20 1,11 0,20 1,31 1,34% 8,76% 13,64 91,24% 1905 Wald

03 5079 Pankow V Germanenstr.1, 

13156 Berlin

ld 1,78 0,04 0,05 1,69 0,09 1,78 5,06% 100,00% 0,00 0,00% ca. 

1890

Wald

03 5083 Pankow IX Mühlenstr/Rosen-

thaler Weg 91, 13127 

B li

ld 3,64 0,16 0,16 0,16 4,40% 4,40% 3,48 95,60% 1880 Allee

03 5085 Pankow XII Schwanebecker 

Chaussee 14, 13125 

B li

ld 14,31 6,02 1,04 6,02 7,06 42,07% 49,34% 7,25 50,66% 1907 Wald

03 5508 St. Marien u. St. Nikolai I Prenzlauer Allee 1, 

10405 Berlin

ev 3,31 3,31 3,31 3,31 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 1802 Allee

03 5509 Georgen-Parochail I Greifswalder Str. 229-

234, 10405 Berlin

ev 4,15 0,76 0,76 0,76 18,31% 18,31% 3,39 81,69% 1814 Allee

03 5510 St. Marien u. St. Nikolai II Prenzlauer Allee 7, 

10405 Berlin

ev 3,13 1,72 0,66 2,38 2,38 76,04% 76,04% 0,75 23,96% 1857 Allee

03 5523 Georgen-Parochial III Roelckestr. 142/150, 

13086 Berlin

ev 13,15 1,63 3,12 1,63 4,75 12,40% 36,12% 8,40 63,88% 1878 Allee

03 5524 Segensfriedhof Gustav-Adolf-Str. 67-

74, 13086 Berlin

ev 6,12 1,54 1,54 1,54 25,16% 25,16% 4,58 74,84% 1882 Park

03 5525 Auferstehungs-Fr. Indira-Gandhi-Str. 

110, 13088 Berlin

ev 8,36 1,14 1,53 1,14 2,67 13,64% 31,94% 5,69 68,06% 1899 Allee

03 5531 St. Batholomäus Giersstr. 19, 13088 

Berlin

ev 9,96 0,73 0,73 0,73 7,33% 7,33% 9,23 92,67% 1894 Allee

03 5538 Gethsemane, Nordend Blankenfelder Str. 23-

27, 13158 Berlin

ev 8,68 0,47 5,07 0,47 5,54 5,41% 63,82% 8,21 94,59% 1897 Allee

03 5539 Frieden-Himmelfahrt, 

Nordend

Blankenfelder Str. 29-

43, 13158 Berlin

ev 14,07 2,29 7,17 2,29 9,46 16,28% 67,24% 11,78 83,72% 1898 Allee

03 5540 Zions, Nordend Blankenfelder Str. 45-

55, 13158 Berlin

ev 9,33 0,96 6,14 1,30 0,96 8,40 10,29% 90,03% 7,07 75,78% 1898 Allee

115,95 2,16 6,02 3,31 10,43 1,69 19,42 7,06 21,92 50,09 18,90% 43,20% 91,30 78,74%

Spandau 05 5007 In den Kisseln Pionierstr. 82-156, 

13589 Berlin

ld 60,54 1,99 0,86 10,65 2,85 13,50 4,71% 22,30% 47,04 77,70% 1885 Wald

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Liste umzunutzender Friedhofsflächen in Berlin gem. Friehofsentwicklungsplan 2006 (FEP) / Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

Friedhöfe mit floristischen 

Erfassungen

verbleibende 

Friedhofsfläche

kurzfristige Umnutzung nach 

FEP geplant als               

(ha)

langfristige Umnutzung 

nach FEP geplant als    

(ha)

Summe 

Umnutzungs-

fläche          

(ha)

Anteil Umnutzungs-

fläche am Bestand    

(ha)
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Tabelle A1

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Fried-

hofs-

größe 

gesamt

Grün-

dung

Fried-

hofstyp     

(Parkfr., 

Allee-

Nr. Name

(ld, ev, 

rk) (ha) Grünfl./ Wald

Fried-

hofs-

park Sonst. Grünfl./ Wald Sonst.

kurz-

fristig ge-samt kurz-fristig gesamt (ha)

Anteil am 

Bestand Jahr

quartier, 

Dorffr.,     

Waldfr.)

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Liste umzunutzender Friedhofsflächen in Berlin gem. Friehofsentwicklungsplan 2006 (FEP) / Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

Friedhöfe mit floristischen 

Erfassungen

verbleibende 

Friedhofsfläche

kurzfristige Umnutzung nach 

FEP geplant als               

(ha)

langfristige Umnutzung 

nach FEP geplant als    

(ha)

Summe 

Umnutzungs-

fläche          

(ha)

Anteil Umnutzungs-

fläche am Bestand    

(ha)

05 5046 Landschaftsfr. Gatow Maximilian-Kolbe-Str. 

6, 14089 Berlin

ld 24,02 0,62 11,65 1,44 13,71 13,71 57,08% 57,08% 10,31 42,92% 1982 Land-

schaftsfr.

84,56 0,62 13,64 0,00 2,30 0,00 10,65 0,00 16,56 27,21 19,58% 32,18% 81,64 96,55%

Lichtenberg 11 5069 Zentralfr. Friedrichsfelde Gudrunstr. 20, 10365 

Berlin

ld 30,39 2,63 3,27 2,63 5,90 8,65% 19,41% 24,49 80,59% 1881 Park

11 5086 Hohenschönhausen Gärtnerstr. 7, 13053 

Berlin

ld 0,71 0,71 0,71 0,71 100,00% 100,00% 0,00 0,00% ca. 

1900

Park

11 5209 St. Pius Konrad-Wolf-Str. 30-

32, 13055 Berlin

rk 6,39 2,68 0,30 0,50 2,98 3,48 46,64% 54,46% 2,91 45,54% 1890 Allee

11 5210 St. Hedwig IV Konrad-Wolf-Str. 30-

32, 13055 Berlin

rk 6,36 0,24 0,19 0,24 0,43 3,77% 6,76% 5,93 93,24% 1890 Allee

11 5520 

/ 

5521

Neuer Fr. Fiedrichsfelde u. 

Fr. Zur frohen Botschaft

Robert-Siewert-Str. 

57 + 67, 10318 Berlin

ev 7,79 0,23 0,86 1,27 0,23 2,36 2,95% 30,30% 5,43 69,70% 1908 / 

1900

Allee/ 

Park

11 5544 St. Andreas / St. Markus Konrad-Wolf-Str. 

33/34, 13055 Berlin

ev 13,14 4,90 1,11 6,01 6,01 45,74% 45,74% 7,13 54,26% 1885 Park

11 5545 Orankefr. Friedhofstr. 14, 

13053 Berlin

ev 1,50 0,73 0,00 0,73 0,00% 48,67% 0,77 51,33% 1900 Allee

66,28 10,21 0,00 0,71 1,88 4,13 0,00 2,69 12,80 19,62 19,31% 29,60% 46,66 70,40%

Reinickendorf 12 5035 Frohnau Hainbuchenstr. 64, 

13465 Berlin

ld 4,18 0,33 0,45 0,33 0,78 7,89% 18,66% 3,40 81,34% 1910 Wald

12 5036 Heiligensee Sandhauser Str. 78-

130, 13505 Berlin

ld 14,65 0,82 6,32 0,19 0,15 1,39 7,33 8,87 50,03% 60,55% 5,78 39,45% 1908 Wald

12 5037 Hermsdorf II Frohnauer Str. 112-

122, 13465 Berlin

ld 7,95 1,50 0,00 1,50 0,00% 18,87% 6,45 81,13% 1911 Wald

12 5038 Lübars Zabel-Krüger-Damm 

176-186, 13469 

B li

ld 3,37 0,09 0,23 0,09 0,32 2,67% 9,50% 3,05 90,50% 1900 Allee

12 5039 Reinickend. II Humboldtstr. 74-90, 

13403 Berlin

ld 15,55 0,41 4,81 2,33 0,41 7,55 2,64% 48,55% 8,00 51,45% 1897 Park

12 5040 Am Nordgraben Wilhelm-Blume-Allee 

3, 13509, 13407 

B li

ld 4,06 2,17 0,00 2,17 0,00% 53,45% 1,89 46,55% 1973 Park

12 5041 Wittenau Thiloweg 2, 13437 

Berlin

ld 2,46 0,44 0,60 0,00 1,04 0,00% 42,28% 1,42 57,72% 1900 Allee

12 5042 Hermsdorf I Schulzendorfer Str. 

53, 13467 Berlin

ld 0,63 0,15 0,48 0,15 0,63 23,81% 100,00% 0,00 0,00% 1879 Dorf

12 5044 Am Fließtal Waidmannsluster 

Damm 13, 13509 

B li

ld 8,89 0,01 3,21 0,86 0,24 4,08 4,32 45,89% 48,59% 4,57 51,41% 1976 Park

12 5164 Dankes-Friedhof Blankestr. 12, 13403 

Berlin

ev 4,59 0,47 0,47 0,47 10,24% 10,24% 4,12 89,76% 1885 Park

12 5165 Dorotheenstädt. Fr. III Scharnweberstr.2 A, 

13405 Berlin

ev 2,73 0,55 2,18 0,55 2,73 20,15% 100,00% 0,00 0,00% 1894 Allee

12 5166 Martin-Luther Barnabasstr. 5-19, 

13509 Berlin

ev 5,89 0,06 0,27 0,98 0,33 1,31 5,60% 22,24% 4,58 77,76% 1933 Wald

12 5167 Golgatha-Gnaden u. Joh.-

Evangelist (alt u. neu)

Holländerstr. 36 + 90, 

13407 Berlin

ev 15,62 3,39 6,99 3,39 10,38 21,70% 66,45% 5,24 33,55% 1893 Park

12 5168 Nazareth II Blankestr. 12, 13403 

Berlin

ev 9,89 0,26 5,01 0,26 5,27 2,63% 53,29% 4,62 46,71% 1885 Park

12 5205 St. Hedwig III Ollenhauerstr. 24-28, 

13403 Berlin

rk 8,03 1,92 0,92 1,92 2,84 23,91% 35,37% 5,19 64,63% 1877 Park

108,49 1,63 9,53 0,00 8,15 22,98 1,39 6,50 19,31 50,18 17,80% 46,25% 69,23 63,81%
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Tabelle A1

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Fried-

hofs-

größe 

gesamt

Grün-

dung

Fried-

hofstyp     

(Parkfr., 

Allee-

Nr. Name

(ld, ev, 

rk) (ha) Grünfl./ Wald

Fried-

hofs-

park Sonst. Grünfl./ Wald Sonst.

kurz-

fristig ge-samt kurz-fristig gesamt (ha)

Anteil am 

Bestand Jahr

quartier, 

Dorffr.,     

Waldfr.)

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Liste umzunutzender Friedhofsflächen in Berlin gem. Friehofsentwicklungsplan 2006 (FEP) / Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

Friedhöfe mit floristischen 

Erfassungen

verbleibende 

Friedhofsfläche

kurzfristige Umnutzung nach 

FEP geplant als               

(ha)

langfristige Umnutzung 

nach FEP geplant als    

(ha)

Summe 

Umnutzungs-

fläche          

(ha)

Anteil Umnutzungs-

fläche am Bestand    

(ha)

Gesamt/ alle 

untersuchten 

Bezirke

40 Fr. untersucht,           7 

Fr. nicht untersucht

409,53 16,60 29,19 4,02 24,66 33,58 31,46 18,03 74,47 157,54 18,18% 38,47% 312,64 76,34%
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Tabelle A2 

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Fried-

hofs-

größe 

gesamt

Umnut-

zungs-

fläche 

(ha)

Friedhofs-

bewertung 

Machatzi  

2003

Biotopwert 

nach FEP 

(w=wert-voll, 

bw= 

besonders 

w  

Untersu-

chungs-

ergebnis     

(vgl. Tab. A7)

Nr. Name (ld, ev, 

rk)

(ha) Grünfl./ 

Wald

Friedh.-

park

Sonst. Grünfl./ 

Wald

Sonst. ge-samt *, **, ***     ew=einge-

schränkt 

wertvoll)

kurzfr. 

Grün/ 

Wald

Fried-

hofs-

park

kurzfr. 

Sonst.

langfr. 

Grün/W

ald

langfr. 

Sonst.
FEP-

Vorschlag 

akzeptabel?

Mitte 01 5001 Urnenfriedh. Gerichtstr. Gerichtstr.37-38, 

13347 Berlin

ld 2,63 0,78 0,29 1,07 ***/westl.  * 

östl.

w 2 0 ja

01 5101 Sophien III Freienwalder Str. 

19b, 13359 Berlin

ev 5,29 0,47 1,26 1,73 unprobl. 

/Luftbild

bw 1 5 ja *

01 5108 St. Elisabeth II Wollankstr. 66, 

13359 Berlin

ev 11,19 1,77 1,77 w 4 ja *

01 5110 St. Paul I Seestr. 124, 13353 

Berlin

ev 3,73 0,20 1,75 1,78 3,73 ew 0 3 3 nein

01 5502 Sophien II Bergstr. 29, 10115 

Berlin

ev 6,46 1,20 1,20 w 2 ja

01 5505 Franz. Friedh. II Liesenstr. 7, 13355 

Berlin

ev 1,04 0,45 0,45 *** w 2 ja

01 5506 Dom I Liesenstr. 6, 13355 

Berlin

ev 1,22 0,17 0,17 *** w 2 ja

01 5507 St. Elisabeth I Ackerstr. 37, 10115 

Berlin

ev 2,69 0,32 0,32 w 3 nein

34,25 1,98 0,00 1,90 4,78 1,78 10,44

Pankow 03 5074 Blankenburg Kastanienallee 2, 

13129 Berlin

ld 1,01 0,24 0,24 ew k.A. k.A.

03 5077 Pankow III Am Bürgerpark 24, 

13156 Berlin

ld 14,95 0,20 1,11 1,31 w 0 3 ja

03 5079 Pankow V Germanenstr.1, 

13156 Berlin

ld 1,78 0,04 0,05 1,69 1,78 w 0 0 3 ja *

03 5083 Pankow IX Mühlenstr/Rosen-

thaler Weg 91, 

13127 B li

ld 3,64 0,16 0,16 w k.A. k.A.

03 5085 Pankow XII Schwanebecker 

Chaussee 14, 13125 

B li

ld 14,31 6,02 1,04 7,06 w k.A. k.A. k.A.

03 5508 St. Marien u. St. Nikolai I Prenzlauer Allee 1, 

10405 Berlin

ev 3,31 3,31 3,31 bw 6 ja *

03 5509 Georgen-Parochail I Greifswalder Str. 229-

234, 10405 Berlin

ev 4,15 0,76 0,76 bw 2 nein

03 5510 St. Marien u. St. Nikolai II Prenzlauer Allee 7, 

10405 Berlin

ev 3,13 1,72 0,66 2,38 *** (beide) bw 4 3 nein

03 5523 Georgen-Parochial III Roelckestr. 142/150, 

13086 Berlin

ev 13,15 1,63 3,12 4,75 *** bw 1 4 nein

03 5524 Segensfriedhof Gustav-Adolf-Str. 67-

74, 13086 Berlin

ev 6,12 1,54 1,54 bw 2 ja *

03 5525 Auferstehungs-Fr. Indira-Gandhi-Str. 

110, 13088 Berlin

ev 8,36 1,14 1,53 2,67 bw 1 3 ja *

03 5531 St. Batholomäus Giersstr. 19, 13088 

Berlin

ev 9,96 0,73 0,73 *** w 2 bedingt!

03 5538 Gethsemane, Nordend Blankenfelder Str. 23-

27, 13158 Berlin

ev 8,68 0,47 5,07 5,54 *** bw 0 5 ja *

03 5539 Frieden-Himmelfahrt, 

Nordend

Blankenfelder Str. 29-

43, 13158 Berlin

ev 14,07 2,29 7,17 9,46 *** bw 2 4 bedingt

03 5540 Zions, Nordend Blankenfelder Str. 45-

55, 13158 Berlin

ev 9,33 0,96 6,14 1,30 8,40 *** bw 2 5 3 bedingt!

115,95 8,18 3,31 10,43 21,11 7,06 50,09

Spandau 05 5007 In den Kisseln Pionierstr. 82-156, 

13589 Berlin

ld 60,54 1,99 0,86 10,65 13,50 * bw 4 1 4 ja *

Bewertung der Umwidmungsflächen des Friehofsentwicklungsplans 2006 (FEP) / Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Friedhöfe mit floristischen Erfassungen

Projekt- Bewertung                       Punkte: 

0=geringwertig, 1-2=mäßig wertvoll, 3-

4=wertvoll,  >4=besonders wertvoll       

k.A.=keine Angaben

kurzfristige Umnutzung 

nach FEP geplant als      

(ha)

langfristige 

Umnutzung nach 

FEP geplant als  

(ha)
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Tabelle A2 

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Fried-

hofs-

größe 

gesamt

Umnut-

zungs-

fläche 

(ha)

Friedhofs-

bewertung 

Machatzi  

2003

Biotopwert 

nach FEP 

(w=wert-voll, 

bw= 

besonders 

w  

Untersu-

chungs-

ergebnis     

(vgl. Tab. A7)

Nr. Name (ld, ev, 

rk)

(ha) Grünfl./ 

Wald

Friedh.-

park

Sonst. Grünfl./ 

Wald

Sonst. ge-samt *, **, ***     ew=einge-

schränkt 

wertvoll)

kurzfr. 

Grün/ 

Wald

Fried-

hofs-

park

kurzfr. 

Sonst.

langfr. 

Grün/W

ald

langfr. 

Sonst.
FEP-

Vorschlag 

akzeptabel?

Bewertung der Umwidmungsflächen des Friehofsentwicklungsplans 2006 (FEP) / Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Friedhöfe mit floristischen Erfassungen

Projekt- Bewertung                       Punkte: 

0=geringwertig, 1-2=mäßig wertvoll, 3-

4=wertvoll,  >4=besonders wertvoll       

k.A.=keine Angaben

kurzfristige Umnutzung 

nach FEP geplant als      

(ha)

langfristige 

Umnutzung nach 

FEP geplant als  

(ha)

05 5046 Landschaftsfr. Gatow Maximilian-Kolbe-

Str. 6, 14089 Berlin

ld 24,02 12,27 1,44 13,71 bw 4 3 bedingt!

84,56 14,26 0,00 2,30 10,65 0,00 27,21

Lichtenberg 11 5069 Zentralfr. Friedrichsfelde Gudrunstr. 20, 10365 

Berlin

ld 30,39 2,63 3,27 5,90 bw k.A. k.A. k.A.

11 5086 Hohenschönhausen Gärtnerstr. 7, 13053 

Berlin

ld 0,71 0,71 0,71 bw 4 ja *

11 5209 St. Pius Konrad-Wolf-Str. 30-

32, 13055 Berlin

rk 6,39 2,68 0,30 0,50 3,48 *** bw 6 0 1 ja *

11 5210 St. Hedwig IV Konrad-Wolf-Str. 30-

32, 13055 Berlin

rk 6,36 0,24 0,19 0,43 bw 0 1 ja

11 5520 

/ 

5521

Neuer Fr. Fiedrichsfelde u. 

Fr. Zur frohen Botschaft

Robert-Siewert-Str. 

57 + 67, 10318 

Berlin

ev 7,79 0,23 0,86 1,27 2,36 bw 0 0 0 ja

11 5544 St. Andreas / St. Markus Konrad-Wolf-Str. 

33/34, 13055 Berlin

ev 13,14 4,90 1,11 6,01 bw 3 1 bedingt!

11 5545 Orankefr. Friedhofstr. 14, 

13053 Berlin

ev 1,50 0,73 0,73 w 5 nein

66,28 10,21 0,71 1,88 4,13 2,69 19,62

Reinickendorf 12 5035 Frohnau Hainbuchenstr. 64, 

13465 Berlin

ld 4,18 0,33 0,45 0,78 w k.A. k.A. k.A.

12 5036 Heiligensee Sandhauser Str. 78-

130, 13505 Berlin

ld 14,65 7,14 0,19 1,54 8,87 bw 3 1 3 ja

12 5037 Hermsdorf II Frohnauer Str. 112-

122, 13465 Berlin

ld 7,95 1,50 1,50 bw k.A. k.A.

12 5038 Lübars Zabel-Krüger-Damm 

176-186, 13469 

B li

ld 3,37 0,09 0,23 0,32 ./. k.A. k.A. k.A.

12 5039 Reinickend. II Humboldtstr. 74-90, 

13403 Berlin

ld 15,55 0,41 4,81 2,33 7,55 ** ew 0 3 2 ja *

12 5040 Am Nordgraben Wilhelm-Blume-Allee 

3, 13509, 13407 

B li

ld 4,06 2,17 2,17 w 5 ja *

12 5041 Wittenau Thiloweg 2, 13437 

Berlin

ld 2,46 0,44 0,60 1,04 w 3 2 ja *

12 5042 Hermsdorf I Schulzendorfer Str. 

53, 13467 Berlin

ld 0,63 0,15 0,48 0,63 w 3 3 ja *

12 5044 Am Fließtal Waidmannsluster 

Damm 13, 13509 

B li

ld 8,89 3,22 0,86 0,24 4,32 * (Gehölz), 

** 

(H h t d

w 3 1 1 ja *

12 5164 Dankes-Friedhof Blankestr. 12, 13403 

Berlin

ev 4,59 0,47 0,47 ew 0 ja

12 5165 Dorotheenstädt. Fr. III Scharnweberstr.2 A, 

13405 Berlin

ev 2,73 0,55 2,18 2,73 w 1 2 bedingt

12 5166 Martin-Luther Barnabasstr. 5-19, 

13509 Berlin

ev 5,89 0,06 0,27 0,98 1,31 w k.A. k.A. k.A. k.A.

12 5167 Golgatha-Gnaden u. Joh.-

Evangelist (alt u. neu)

Holländerstr. 36 + 

90, 13407 Berlin

ev 15,62 3,39 6,99 10,38 w 6 4 nein

12 5168 Nazareth II Blankestr. 12, 13403 

Berlin

ev 9,89 0,26 5,01 5,27 w 0 5 ja *

12 5205 St. Hedwig III Ollenhauerstr. 24-28, 

13403 Berlin

rk 8,03 1,92 0,92 2,84 * w 2 4 ja *

108,49 11,16 0,00 8,15 24,37 6,50 50,18
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Tabelle A2 

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Fried-

hofs-

größe 

gesamt

Umnut-

zungs-

fläche 

(ha)

Friedhofs-

bewertung 

Machatzi  

2003

Biotopwert 

nach FEP 

(w=wert-voll, 

bw= 

besonders 

w  

Untersu-

chungs-

ergebnis     

(vgl. Tab. A7)

Nr. Name (ld, ev, 

rk)

(ha) Grünfl./ 

Wald

Friedh.-

park

Sonst. Grünfl./ 

Wald

Sonst. ge-samt *, **, ***     ew=einge-

schränkt 

wertvoll)

kurzfr. 

Grün/ 

Wald

Fried-

hofs-

park

kurzfr. 

Sonst.

langfr. 

Grün/W

ald

langfr. 

Sonst.
FEP-

Vorschlag 

akzeptabel?

Bewertung der Umwidmungsflächen des Friehofsentwicklungsplans 2006 (FEP) / Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Friedhöfe mit floristischen Erfassungen

Projekt- Bewertung                       Punkte: 

0=geringwertig, 1-2=mäßig wertvoll, 3-

4=wertvoll,  >4=besonders wertvoll       

k.A.=keine Angaben

kurzfristige Umnutzung 

nach FEP geplant als      

(ha)

langfristige 

Umnutzung nach 

FEP geplant als  

(ha)
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Tabelle A 3a: Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen in der Bodenvegetation auf den Umwidmungsflächen der untersuchten Berliner 

Friedhöfe. Soz. Grp. = soziologisch ökologische Gruppe nach KUNICK (1982); AS = Gesetzlicher Artenschutz: § nach Bundesartenschutzverordnung 

geschützt; RL-Bln = Rote Liste Berlin: 1= vom Aussterben bedroht, 2= stark gefährdet, 3= gefährdet; 5509 = Ev. Georgen-Parochial-Friedhof I in 
Pankow-Prenzlauer Berg; 5510 = Ev. St. Marien und St. Nikolai II in Pankow-Prenzlauer Berg; 5523 = Ev. Georgen-Parochial-Friedhof III in Pankow-

Weißensee; 5538-40 = Friedhöfe Nordend in Pankow-Rosenthal; 5167 = Ev. Golgatha-Gnaden und St. Johannis-Evangelist-Friedhof in Reinickendorf, 

X = Vorkommen der Art auf Friedfhofsfläche. 

 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5509 5510 5523 5538-40 5167 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 1   X  X X  

Aegopodium podagraria Giersch 3   X X X X  

Agrostis capillaris Rot-Straußgras      X  X 

Ajuga reptans subsp. 

atropurpurea 

Kriech-Günsel 1     X   

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 3    X X X  

Allium paradoxum Seltsamer Lauch 1      X  

Allium schoenoprasum Schnittlauch 18      X  

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz 9    X X   

Amaranthus caudatus Garten-Fuchsschwanz        X 

Aquilegia vulgaris Gemeine Akelei 18   X     

Arabidopsis thaliana Acker-Schmalwand 5     X   

Arctium lappa Große Klette 12     X   

Arctium minus Kleine Klette 12   X     

Artemisia vulgaris Gemeiner Beifuß 12    X    

Arrhenatherum elatius Glatthafer 9     X   

Ballota nigra subsp. nigra Schwarznessel 12    X    

Bellis perennis Ausdauerndes Gänseblümchen 9      X  

Bromus commutatus Verwechselte Trespe      X   

Bunias orientalis Orientalische Zackenschote 12     X   

Calamagrostis epigejos Land-Reitgras 2     X   

Calystegia sepium Echte Zaunwinde 12    X    

Campanula patula Wiesen-Glockenblume 9  3   X   

Campanula persicifolia Pfirsichblättrige Glockenblume 4  2      

Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 15    X    

Cannabis sativa subsp. sativa Kultur-Hanf 15     X    

Capsella bursa-pastoris Gemeines Hirtentäschel 10   X   X  

Cardamine hirsuta Viermänniges Schaumkraut 15   X     

Cardaminopsis arenosa Sand-Schaumkresse 5    X X X  

Carduus crispus Krause Distel 12    X    
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5509 5510 5523 5538-40 5167 

Carex arenaria Sand-Segge 5       X 

Carex hirta Behaarte Segge 10        

Carex muricata Sparrige Segge 2    X X   

Carex spicata? Dichtährige Segge     X    

Cerastium arvense Acker-Hornkraut 5       X 

Cerastium holosteoides Gemeines Hornkraut         

Chelidonium majus Großes Schöllkraut 3   X X X X  

Chenopodium album Weißer Gänsefuß 15     X   

Chenopodium hybridum Unechter Gänsefuß 15     X  X 

Clematis vitalba Gemeine Waldrebe 3    X    

Convallaria majalis Maiglöckchen 2      X  

Corydalis solida Finger-Lerchensporn       X  

Crepis biennis Wiesen-Pippau 9  3      

Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau 9    X    

Daucus carota Wilde Möhre 13        

Deschampsia cespitosa Rasen-Schmiele 8    X X   

Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele         

Dipsacus sativus Weber-Karde      X   

Dryopteris filix-mas Gemeiner Wurmfarn 1   X X X X  

Echinochloa crus-galli Gemeine Hühnerhirse 15     X   

Echium vulgare Gemeiner Natternkopf 13       X 

Epilobium spec. Weidenröschen      X   

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm 13     X X  

Erigeron annuus Feinstrahl-Berufskraut 15   X X    

Erophila verna Frühlings-Hungerblümchen 5      X   

Festuca gigantea Riesen-Schwingel 1     X   

Festuca ovina Schaf-Schwingel 5        X 

Festuca rubra Rot-Schwingel 9    X   X 

Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß 8      X  

Gagea pratensis Wiesen-Goldstern 3   X   X  

Galeobdolon luteum Goldnessel, verwildert     X X   

Galium aparine Kletten-Labkraut 3   X  X X  

Galium mollugo Wiesen-Labkraut 9     X  X 

Geranium molle Weicher Storchschnabel 5    X    

Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 15       X 

Geranium robertianum Ruprechtskraut 3     X X  

Geranium sanguineum Blut-Storchschnabel 4  1  X X   
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5509 5510 5523 5538-40 5167 

Geum urbanum Echte Nelkenwurz 3     X   

Glechoma hederacea Gundermann 3    X X X  

Gnaphalium uliginosum Sumpf-Ruhrkraut 11    X    

Hedera helix Gemeiner Efeu 1   X X  X  

Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 5 §      X 

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau 9    X X   

Herniaria glabra Kahles Bruchkraut 5       X 

Hieracium lachenalii Gewöhnliches Habichtskraut 2      X  

Hieracium laevigatum Glattes Habichtskraut 2     X X   

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 5       X 

Hieracium piloselloides Florentiner Habichtskraut 5  2      

Hieracium sabaudum Savoyer Habichtskraut 2        

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 9     X   

Holcus mollis Weiches Honiggras 2     X   

Hypericum perforatum Tüpfel-Hartheu 2    X X  X 

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 3   X X    

Lamium album Weiße Taubnessel 12    X X X  

Lamium purpureum Purpurrote Taubnessel 15   X X  X  

Lapsana communis Gemeiner Rainkohl 3    X    

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse 9    X X   

Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite 9    X X   

Lysimachia nummularia Pfennigkraut 10     X   

Lysimachia vulgaris Gemeiner Gilbweiderich 8        

Matteuccia struthiopteris Straußenfarn 18 §    X   

Moehringia trinervia Dreinervige Nabelmiere 3    X    

Mycelis muralis Mauerlattich 3        

Myosotis arvensis Acker-Vergißmeinnicht 16    X    

Myosotis sylvatica Wald-Vergißmeinnicht 18    X    

Onopordum acanthium Gemeine Eselsdistel 13        

Papaver dubium Saat-Mohn 16    X    

Parietaria pensylvanica Pennsylvanisches Glaskraut 15       X 

Phalaris arundinacea Rohr-Glanzgras 7     X   

Picris hieracioides Gemeines Bitterkraut 13        

Plantago major Breit-Wegerich 10        

Poa nemoralis Hain-Rispengras 1   X  X   

Poa palustris Sumpf-Rispengras 12     X   

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 9     X   
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5509 5510 5523 5538-40 5167 

Polygonatum odoratum Duftende Weißwurz 2     X   

Potentilla argentea Silber-Fingerkraut 5       X 

Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut 10   X  X   

Prunella vulgaris Gemeine Braunelle 9        

Pulmonaria officinalis Echtes Lungenkraut    X X X X  

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 9     X X  

Ranunculus auricomus Goldschopf-Hahnenfuß 1  3    X  

Ranunculus ficaria Gewöhnliches Scharbockskraut 1   X  X X  

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 10   X X  X  

Raphanus raphanistrum Acker-Rettich 15      X  

Rorippa sylvestris Wilde Sumpfkresse 10       X 

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer 9  V   X  X 

Rumex acetosella Kleiner Ampfer 5       X 

Rumex crispus Krauser Ampfer 10   X     

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 12    X    

Rumex thyrsiflorus Rispen-Sauerampfer 13   X X   X 

Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf 8  2      

Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 13     X   

Scleranthus annuus Einjähriger Knäuel 16       X 

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 5       X 

Sedum maximum Große Fetthenne, verwildert 5    X X   

Senecio jacobaea Jakobs-Greiskraut 9     X   

Silene pratensis subsp. alba Weiße Lichtnelke 12    X    

Sisymbium irio Glanz-Rauke 14    X    

Sisymbrium loeselii Lösels Rauke 14       X 

Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten 12    X    

Solidago canadensis Kanadische Goldrute 12    X X X  

Sonchus asper Rauhe Gänsedistel 15    X    

Stellaria graminea Gras-Sternmiere 9    X   X 

Symphytum officinale Gemeiner Beinwell 8     X   

Tanacetum vulgare Rainfarn 12    X X   

Trifolium pratense Rot-Klee 9     X   

Trifolium repens Weiß-Klee 9        

Tripleurospermum perforatum Geruchlose Kamille 15        

Tulipa gesneriana Garten-Tulpe     X    

Urtica dioica Große Brennessel 12   X X X X  

Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis 9    X X X  
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5509 5510 5523 5538-40 5167 

Veronica hederifolia subsp. 

lucorum 

Hain-Efeu-Ehrenpreis 3   X X  X  

Veronica serpyllifolia Quendel-Ehrenpreis 10    X    

Vicia angustifolia Schmalblättrige Wicke 5        

Vicia cracca Vogel-Wicke 9    X X   

Vicia dasycarpa Falsche Vogel-Wicke 16    X    

Vinca minor Kleines Immergrün 18    X X X  

Viola odorata März-Veilchen 3    X  X  

Viola reichenbachiana Wald-Veilchen 1  3    X  

Viola riviniana Hain-Veilchen 2      X  

 

 
In der Tabelle verwendete Ziffern der Spalte „soz. Grp.“ = soziologisch-ökokologische Gruppe nach KUNICK (1982): 

01: Arten der nährstoffliebenden Laubwälder und Gebüschgesellschaften. 

02: Arten der bodensauren Eichen-Mischwälder, Kiefern-Eichenwälder und der sie ersetztenden Schlagfluren, Heiden und Borstgrasrasen. 
03: Arten der stickstoffbeeinflußten Gebüsch- und Saumgesellschaften. 

04: Arten der wärmeliebenden Saumgesellschaften. 

05: Arten der Sandtrockenrasen. 

06: Arten der Erlenbrücher und baumfreien Flachmoore. 
07: Arten der Gewässer-, Röhricht- und Ufergehölzgesellschaften. 

08: Arten des Grünlandes feuchter und wechselfeuchter Standorte und der sie ersetzenden Hochstaudengesellschaften. 

09: Arten des Grünlandes frischer bis mäßig trockener Standorte. 
10: Arten der stickstoffbeeinflußten Flutrasen- und Trittgesellschaften. 

11: Arten der Therophytengesellschaften feucht-nasser Standorte. 

12. Arten ruderal beeinflußter Hochstaudengesellschaften. 

13: Arten der wärmeliebenden, mehrjährigen Ruderalfluren und ruderalen Halbtrockenrasen. 
14: Arten der kurzlebigen Ruderalgesellschaften. 

15: Arten der Hackfrucht- und Gartenunkrautgesellschaften. 

16: Arten der Halmfrucht-Unkrautgesellschaften. 
17: Bewuchs an Mauern. 

18: Verwilderte Nutz- und Zierpflanzen. 
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Tabelle A 3b: Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen in der Bodenvegetation auf den Umwidmungsflächen der untersuchten Berliner 

Friedhöfe. Soz. Grp. = soziologisch ökologische Gruppe; AS = Gesetzlicher Artenschutz: § nach Bundesartenschutzverordnung geschützt; RL-Bln = 

Rote Liste Berlin: 1= vom Aussterben bedroht, 2= stark gefährdet, 3= gefährdet; 5209 = St. Pius in Lichtenberg; 5545 = Orankefriedhof in Lichtenberg; 
5544 = St. Andreas / St. Markus in Lichtenberg; X = Vorkommen der Art auf Friedfhofsfläche.  

 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5209 5545 5544 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 1      

Aegopodium podagraria Giersch 3   X   

Agrostis capillaris Rot-Straußgras       

Ajuga reptans subsp. 

atropurpurea 

Kriech-Günsel 1   X   

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 3    X  

Allium paradoxum Seltsamer Lauch 1      

Allium schoenoprasum Schnittlauch 18      

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz 9    X  

Amaranthus caudatus Garten-Fuchsschwanz       

Aquilegia vulgaris Gemeine Akelei 18     X 

Arabidopsis thaliana Acker-Schmalwand 5      

Arctium lappa Große Klette 12      

Arctium minus Kleine Klette 12      

Artemisia vulgaris Gemeiner Beifuß 12      

Arrhenatherum elatius Glatthafer 9      

Ballota nigra subsp. nigra Schwarznessel 12      

Bellis perennis Ausdauerndes Gänseblümchen 9   X   

Bromus commutatus Verwechselte Trespe       

Bunias orientalis Orientalische Zackenschote 12      

Calamagrostis epigejos Land-Reitgras 2      

Calystegia sepium Echte Zaunwinde 12      

Campanula patula Wiesen-Glockenblume 9  3 X   

Campanula persicifolia Pfirsichblättrige Glockenblume 4  2 X X  

Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 15    X  

Cannabis sativa subsp. sativa Kultur-Hanf 15       

Capsella bursa-pastoris Gemeines Hirtentäschel 10      

Cardamine hirsuta Viermänniges Schaumkraut 15      

Cardaminopsis arenosa Sand-Schaumkresse 5      

Carduus crispus Krause Distel 12      

Carex arenaria Sand-Segge 5      

Carex hirta Behaarte Segge 10    X  
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5209 5545 5544 

Carex muricata Sparrige Segge 2  ?    

Carex spicata? Dichtährige Segge       

Cerastium arvense Acker-Hornkraut 5      

Cerastium holosteoides Gemeines Hornkraut    X   

Chelidonium majus Großes Schöllkraut 3     X 

Chenopodium album Weißer Gänsefuß 15      

Chenopodium hybridum Unechter Gänsefuß 15      

Clematis vitalba Gemeine Waldrebe 3      

Convallaria majalis Maiglöckchen 2      

Corydalis solida Finger-Lerchensporn       

Crepis biennis Wiesen-Pippau 9  3 X   

Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau 9      

Daucus carota Wilde Möhre 13    X  

Deschampsia cespitosa Rasen-Schmiele 8      

Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele     X  

Dipsacus sativus Weber-Karde       

Dryopteris filix-mas Gemeiner Wurmfarn 1    X  

Echinochloa crus-galli Gemeine Hühnerhirse 15      

Echium vulgare Gemeiner Natternkopf 13      

Epilobium spec. Weidenröschen       

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm 13      

Erigeron annuus Feinstrahl-Berufskraut 15      

Erophila verna Frühlings-Hungerblümchen 5      

Festuca gigantea Riesen-Schwingel 1      

Festuca ovina Schaf-Schwingel 5      

Festuca rubra Rot-Schwingel 9      

Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß 8      

Gagea pratensis Wiesen-Goldstern 3      

Galeobdolon luteum Goldnessel, verwildert    X   

Galium aparine Kletten-Labkraut 3      

Galium mollugo Wiesen-Labkraut 9   X   

Geranium molle Weicher Storchschnabel 5      

Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 15      

Geranium robertianum Ruprechtskraut 3   X X  

Geranium sanguineum Blut-Storchschnabel 4  1    

Geum urbanum Echte Nelkenwurz 3      

Glechoma hederacea Gundermann 3   X   
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5209 5545 5544 

Gnaphalium uliginosum Sumpf-Ruhrkraut 11      

Hedera helix Gemeiner Efeu 1   X   

Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 5 §     

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau 9   X   

Herniaria glabra Kahles Bruchkraut 5      

Hieracium lachenalii Gewöhnliches Habichtskraut 2    X  

Hieracium laevigatum Glattes Habichtskraut 2      

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 5   X   

Hieracium piloselloides Florentiner Habichtskraut 5  2 X   

Hieracium sabaudum Savoyer Habichtskraut 2    X  

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 9      

Holcus mollis Weiches Honiggras 2    X  

Hypericum perforatum Tüpfel-Hartheu 2    X  

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut 3    X  

Lamium album Weiße Taubnessel 12      

Lamium purpureum Purpurrote Taubnessel 15      

Lapsana communis Gemeiner Rainkohl 3      

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse 9   X X X 

Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite 9   X  X 

Lysimachia nummularia Pfennigkraut 10   X   

Lysimachia vulgaris Gemeiner Gilbweiderich 8    X  

Matteuccia struthiopteris Straußenfarn 18 §     

Moehringia trinervia Dreinervige Nabelmiere 3      

Mycelis muralis Mauerlattich 3     X 

Myosotis arvensis Acker-Vergißmeinnicht 16      

Myosotis sylvatica Wald-Vergißmeinnicht 18      

Onopordum acanthium Gemeine Eselsdistel 13     X 

Papaver dubium Saat-Mohn 16      

Parietaria pensylvanica Pennsylvanisches Glaskraut 15      

Phalaris arundinacea Rohr-Glanzgras 7      

Picris hieracioides Gemeines Bitterkraut 13     X 

Plantago major Breit-Wegerich 10   X   

Poa nemoralis Hain-Rispengras 1   X X  

Poa palustris Sumpf-Rispengras 12      

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 9      

Polygonatum odoratum Duftende Weißwurz 2      

Potentilla argentea Silber-Fingerkraut 5      
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5209 5545 5544 

Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut 10   X  X 

Prunella vulgaris Gemeine Braunelle 9   X   

Pulmonaria officinalis Echtes Lungenkraut    X X  

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 9   X X  

Ranunculus auricomus Goldschopf-Hahnenfuß 1  3    

Ranunculus ficaria Gewöhnliches Scharbockskraut 1      

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 10   X   

Raphanus raphanistrum Acker-Rettich 15      

Rorippa sylvestris Wilde Sumpfkresse 10      

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer 9  V    

Rumex acetosella Kleiner Ampfer 5      

Rumex crispus Krauser Ampfer 10      

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 12   X   

Rumex thyrsiflorus Rispen-Sauerampfer 13   X   

Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf 8  2  X  

Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 13   X   

Scleranthus annuus Einjähriger Knäuel 16      

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 5      

Sedum maximum Große Fetthenne, verwildert 5      

Senecio jacobaea Jakobs-Greiskraut 9      

Silene pratensis subsp. alba Weiße Lichtnelke 12      

Sisymbium irio Glanz-Rauke 14      

Sisymbrium loeselii Lösels Rauke 14      

Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten 12      

Solidago canadensis Kanadische Goldrute 12      

Sonchus asper Rauhe Gänsedistel 15      

Stellaria graminea Gras-Sternmiere 9      

Symphytum officinale Gemeiner Beinwell 8   X   

Tanacetum vulgare Rainfarn 12      

Trifolium pratense Rot-Klee 9      

Trifolium repens Weiß-Klee 9   X   

Tripleurospermum perforatum Geruchlose Kamille 15   X   

Tulipa gesneriana Garten-Tulpe       

Urtica dioica Große Brennessel 12      

Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis 9      

Veronica hederifolia subsp. 
lucorum 

Hain-Efeu-Ehrenpreis 3      
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Soz. Grp. AS RL-Bln 5209 5545 5544 

Veronica serpyllifolia Quendel-Ehrenpreis 10      

Vicia angustifolia Schmalblättrige Wicke 5   X   

Vicia cracca Vogel-Wicke 9      

Vicia dasycarpa Falsche Vogel-Wicke 16      

Vinca minor Kleines Immergrün 18      

Viola odorata März-Veilchen 3      

Viola reichenbachiana Wald-Veilchen 1  3    

Viola riviniana Hain-Veilchen 2      

 

 

In der Tabelle verwendete Ziffern der Spalte „soz. Grp.“ = soziologisch-ökokologische Gruppe nach KUNICK (1982): 

01: Arten der nährstoffliebenden Laubwälder und Gebüschgesellschaften. 
02: Arten der bodensauren Eichen-Mischwälder, Kiefern-Eichenwälder und der sie ersetztenden Schlagfluren, Heiden und Borstgrasrasen. 

03: Arten der stickstoffbeeinflußten Gebüsch- und Saumgesellschaften. 

04: Arten der wärmeliebenden Saumgesellschaften. 
05: Arten der Sandtrockenrasen. 

06: Arten der Erlenbrücher und baumfreien Flachmoore. 

07: Arten der Gewässer-, Röhricht- und Ufergehölzgesellschaften. 
08: Arten des Grünlandes feuchter und wechselfeuchter Standorte und der sie ersetzenden Hochstaudengesellschaften. 

09: Arten des Grünlandes frischer bis mäßig trockener Standorte. 

10: Arten der stickstoffbeeinflußten Flutrasen- und Trittgesellschaften. 

11: Arten der Therophytengesellschaften feucht-nasser Standorte. 
12. Arten ruderal beeinflußter Hochstaudengesellschaften. 

13: Arten der wärmeliebenden, mehrjährigen Ruderalfluren und ruderalen Halbtrockenrasen. 

14: Arten der kurzlebigen Ruderalgesellschaften. 
15: Arten der Hackfrucht- und Gartenunkrautgesellschaften. 

16: Arten der Halmfrucht-Unkrautgesellschaften. 

17: Bewuchs an Mauern. 

18: Verwilderte Nutz- und Zierpflanzen. 
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Tabelle A 4: Die Laufkäfer auf vier Berliner Friedhöfen aus Bodenfallenfängen (6 Bodenfallen pro Standort). 
VH = Vorzugshabitat; ÖT = Ökologischer Typ; AS = Artenschutz: § nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt; RL-Bln. = Rote Liste 
Berlin und RL-Brb. = Rote Liste Brandenburg; Standorte: 5509 = Ev. Georgen-Parochial-Friedhof I in Prenzlauer Berg, 5510 = Ev. St. Marien und St. 
Nikolai II in Prenzlauer Berg, 5523 = Ev. Georgen-Parochial-Friedhof III in Pankow-Weißensee, 5539 = Frieden-Himmelfahrt Friedhof in Pankow-
Rosenthal; + = zusätzlich mit Essigfallen erfaßt. 
 
Artname VH ÖT AS RL-Bln. RL-Brb. 5509 5510 5523 5539 
Amara aenea (DE GEER) 11 (x)  - -  1   
Amara anthobia A. & J. B. VILLA 13 x  - -  3   
Amara aulica (PANZER) 13 (x)  - -   2  
Amara bifrons (GYLLENHAL) 13 x  - - 3 2 1  
Amara communis (PANZER) 5 (h)  - -  21 2  
Amara convexior STEPHENS 11 (x)  - -  80 27  
Amara equestris (DUFTSCHMID) 11 x  - -  1   
Amara familiaris (DUFTSCHMID) 14 (x)(w)  - -  2   
Amara municipalis (DUFTSCHMID) 13 (x)  - -    1 
Amara ovata (FABRICIUS) 7 (h)(w)  - -  + 7  
Amara similata (GYLLENHAL) 14 eu  - -  4 14 1 
Amara spreta DEJEAN 14 (x)  - -   2  
Anchomenus dorsalis (PONTOPPIDAN) 14 (x)  - - 4 11 40  
Asaphidion flavipes (LINNAEUS) 14 eu  - - 6 7 2  
Badister bullatus (SCHRANK) 9 (x)(w)  - - 2 4 1  
Badister lacertosus STURM 6 (h)w  - -   6 12 
Bembidion lampros (HERBST) 14 (x)(w)  - - 13 49 13 1 
Bembidion properans (STEPHENS) 14 (x)  - - 1    
Bembidion tetracolum SAY 14 eu  - -   1  
Calathus erratus (C. R. SAHLBERG) 11 x  - - 2 1   
Calathus fuscipes (GOEZE) 13 (x)(w)  - -   1 1 
Carabus nemoralis MÜLLER 7 (h)(w) § - - 15 30 21 38 
Harpalus affinis (SCHRANK) 14 (x)  - -    1 
Harpalus griseus (PANZER) 11 x  - -    1 
Harpalus latus (LINNAEUS) 5 (h)(w)  - -  1   
Harpalus pumilus (STURM) 11 x  - -    1 
Harpalus rubripes (DUFTSCHMID) 13 x  - - 1  4  
Harpalus rufipes ((DE GEER) 14 (x)  - - 3 14 36 3 
Harpalus serripes (QUENSEL in SCHÖNHERR) 11 x  - -  +   
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Artname VH ÖT AS RL-Bln. RL-Brb. 5509 5510 5523 5539 
Harpalus tardus (PANZER) 13 (x)  - - 1 75 3  
Harpalus xanthopus winkleri SCHAUBERGER 7 (h)w  - -  1   
Leistus ferrugineus (LINNAEUS) 8 (x)(w)  - -   9  
Leistus rufomarginatus (DUFTSCHMID) 7 (h)w  - - 6   3 
Licinus depressus (PAYKULL) 9 (x)(w)  - - 1    
Loricera pilicornis (FABRICIUS) 6 (h)(w)  - - + 2 7 1 
Microlestes minutulus (GOEZE) 13 (x)  - - + 2   
Nebria brevicollis (FABRICIUS) 7 (h)(w)  - - 38 9 3 13 
Notiophilus biguttatus (FABRICIUS) 8 w  - - 9 3 2 12 
Notiophilus palustris (DUFTSCHMID) 7 (h)(w)  - - 6 6 8 1 
Ophonus laticollis MANNERHEIM (6,7) hw  - -   2  
Poecilus cupreus (LINNAEUS) 14 (h)  - - 1  1  
Poecilus versicolor (STURM) 5 (h)  - -  +   
Pterostichus melanarius (ILLIGER) 5 eu  - -   1  
Pterostichus niger (SCHALLER) 7 (h)(w)  - -   1  
Pterostichus nigrita (PAYKULL) 6 h(w)  - -  1   
Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS) 8 (h)w  - - 1    
Pterostichus strenuus (PANZER) 7 (h)w  - - 1    
Stomis pumicatus (PANZER) 4 (h)w  - -   1  
Syntomus truncatellus (LINNAEUS) 13 (x)  - - 1 5   
Synuchus vivalis (ILLIGER) 13 (x)(w)  - -  2   
Trechus obtusus ERICHSON 7 (h)(w)  - -    2 
Individuen (gesamt) pro Standort      115 337 218 92 
Arten pro Standort      22 29 28 16 
 
VH= Vorzugshabitate (aus KIELHORN 2005): 04: Feucht- und Nasswiesen; 05: Frischwiesen und –weiden; 06: Feucht- und Nasswälder; 07: Mesophile Laubwälder; 
08: Bodensaure Mischwälder; 09: Gehölzsäume, Vorwälder, Hecken; 11: Sandtrockenrasen; Halbtrockenrasen, Magerrasen; 13: Ruderalfluren; 14: Ackerunkrautfluren. 
ÖT= Ökologischer Typ (aus Barndt et al. 1991) 
 (h) überwiegend hygrophil (auch in trockenen Lebensräumen: Frischwiesen, Weiden, etc.) 

eu euryöker Freiflächenbewohner (lebt in allen unbewaldeten Lebensräumen relativ  
unabhängig von der Feuchtigkeit des Habitats) 

  x xerobiont/-phil (auf Sandtrockenrasen, in trockenen Ruderalbiotopen, Calluna-Heiden, etc.) 
 (x) überwiegend xerophil (auch in feuchteren Lebensräumen, Arten der Äcker). 
   w euryöke Waldart (lebt in Wäldern gleich welchen Feuchtigkeitsgrades) 
  h w in Feucht- und Nasswäldern (Erlen-, Birkenbruch-Gesellschaften, Traubenkirschen- Eschenwäldern, etc.) 
 (h) w in mittelfeuchten Laubwäldern (Buchen-, Eichen-Hainbuchenwäldern, etc.) 

 (h) (w) Je nach Schwerpunktvorkommen: überwiegend in mittelfeuchten Laubwäldern oder feuchten Freiflächen. 
 (x) (w) Je nach Schwerpunktvorkommen: überwiegend in bodensauren Mischwäldern oder trockenen Freiflächen. 
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Tabelle A5

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Untersuchungser-

gebnis: f. wert-volle 

Bäume, Alleen usw.

Schutzgebietsziel 

Nr. Name

(ld, ev, 

rk) Naturdenmal ND

Garten-

denkmal 

GD

Unterschutzstel-

lung als ND, GLB 

prüfen (gem. LaPro) 

 LSG/ 

NSG 

 § 26a-

Biotop,   

Sonst.

Grünfl. 

vorhanden 

im

geeignet als 

sekundäre 

Grünverbind.

geeignet als 

Biotop-

verbundfl.

Mitte 01 5001 Urnenfriedh. Gerichtstr. Gerichtstr.37-38, 

13347 Berlin

ld ja ja S ja

01 5101 Sophien III Freienwalder Str. 19b, 

13359 Berlin

ev ja Prioritätsfläche § 26a (-) prüfen

01 5108 St. Elisabeth II Wollankstr. 66, 13359 

Berlin

ev ja Prioritätsfläche §26a (-) prüfen

01 5110 St. Paul I Seestr. 124, 13353 

Berlin

ev (Seestr.126: 1-33/B) ja LSG prüfen §26a? NW, W ja prüfen

01 5502 Sophien II Bergstr. 29, 10115 

Berlin

ev ja LSG, Umwandlung für 

Biotopschutz

prüfen W,NW (O) ja

01 5505 Franz. Friedh. II Liesenstr. 7, 13355 

Berlin

ev ja Prioritätsfläche § 26a (-) ja prüfen

01 5506 Dom I Liesenstr. 6, 13355 

Berlin

ev ja Prioritätsfläche § 26a (-) ja prüfen

01 5507 St. Elisabeth I Ackerstr. 37, 10115 

Berlin

ev ja LSG, Umwandlung für 

Biotopschutz

prüfen § 26a (S) ja prüfen

Pankow 03 5074 Blankenburg Kastanienallee 2, 

13129 Berlin

ld (3-23/B Silber-Ahorn, vor 

Nr. 2, Grünstreifen)

Prioritätsfläche O ja

03 5077 Pankow III Am Bürgerpark 24, 

13156 Berlin

ld ja LSG prüfen NW, SO ja ja (Mäuse-

bussard, ...)

03 5079 Pankow V Germanenstr.1, 13156 

Berlin

ld ja Prioritätsfläche § 26a? N, O ja prüfen

03 5083 Pankow IX Mühlenstr/Rosen-

thaler Weg 91, 13127 

B li

ld NW, SO ja

03 5085 Pankow XII Schwanebecker 

Chaussee 14, 13125 

B li

ld nur Waldumnutzung LSG prüfen Wald N, W ja

03 5508 St. Marien u. St. Nikolai 

I

Prenzlauer Allee 1, 

10405 Berlin

ev 3-6/B Balkan-

Roßkastanie

ja ja LSG prüfen N ja prüfen

03 5509 Georgen-Parochail I Greifswalder Str. 229-

234, 10405 Berlin

ev ja ja prüfen O, W ja ja

03 5510 St. Marien u. St. Nikolai 

II

Prenzlauer Allee 7, 

10405 Berlin

ev ja LSG prüfen W ja ja

03 5523 Georgen-Parochial III Roelckestr. 142/150, 

13086 Berlin

ev ja LSG prüfen § 26a O ja ja

03 5524 Segensfriedhof Gustav-Adolf-Str. 67-

74, 13086 Berlin

ev ja LSG prüfen -

03 5525 Auferstehungs-Fr. Indira-Gandhi-Str. 110, 

13088 Berlin

ev ja (Lebens-

baumallee)

LSG prüfen S, O ja prüfen

03 5531 St. Batholomäus Giersstr. 19, 13088 

Berlin

ev 3-18/B, Spitz-Ahorn, östl. 

Teil, hinter Kapelle 

rechts

ja ja Prioritätsfläche ? NW, O ja (Habichtnest)

03 5538 Gethsemane, Nordend Blankenfelder Str. 23-

27, 13158 Berlin

ev ja LSG prüfen Wald,           

§ 26a

N, O ja ja

03 5539 Frieden-Himmelfahrt, 

Nordend

Blankenfelder Str. 29-

43, 13158 Berlin

ev ja LSG prüfen Wald,           

§ 26a

O, N, S ja ja (Rhamnu-

sium bicolor)

03 5540 Zions, Nordend Blankenfelder Str. 45-

55, 13158 Berlin

ev ja LSG prüfen Wald,           

§ 26a

N,S ja ja

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Friedhöfe mit floristischen ErfassungenErgebnisse zu Schutzmöglichkeiten und Biotopverbundbestandteil der umzuwidmenden 

Friedhöfe

Schutzstatus real Grünverbindung / BiotopverbundUntersuchungser-

gebnis:  

Unterschutzstellung 

bzw. Ausweisung 
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Tabelle A5

Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Untersuchungser-

gebnis: f. wert-volle 

Bäume, Alleen usw.

Schutzgebietsziel 

Nr. Name

(ld, ev, 

rk) Naturdenmal ND

Garten-

denkmal 

GD

Unterschutzstel-

lung als ND, GLB 

prüfen (gem. LaPro) 

 LSG/ 

NSG 

 § 26a-

Biotop,   

Sonst.

Grünfl. 

vorhanden 

im

geeignet als 

sekundäre 

Grünverbind.

geeignet als 

Biotop-

verbundfl.

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Friedhöfe mit floristischen ErfassungenErgebnisse zu Schutzmöglichkeiten und Biotopverbundbestandteil der umzuwidmenden 

Friedhöfe

Schutzstatus real Grünverbindung / BiotopverbundUntersuchungser-

gebnis:  

Unterschutzstellung 

bzw. Ausweisung 

Spandau 05 5007 In den Kisseln Pionierstr. 82-156, 

13589 Berlin

ld 5-21/B Stiel-Eiche, Abt. 

184, 5-53/B u. 5-21/B 

Küsten-Tanne, Abt. E 

114 (Feierhallenweg)

ja ja LSG prüfen O, N, W ja prüfen

05 5046 Landschaftsfr. Gatow Maximilian-Kolbe-Str. 

6, 14089 Berlin

ld ja LSG, Umwandlung für 

Biotopschutz, 

Gewässerränder

prüfen rundum ja prüfen

Lichtenberg 11 5069 Zentralfr. 

Friedrichsfelde

Gudrunstr. 20, 10365 

Berlin

ld LSG, NSG-Kleinge-

wässer, Umwand-lung 

f. Biotopschutz

prüfen O, (N, W) ja

11 5086 Hohenschönhausen Gärtnerstr. 7, 13053 

Berlin

ld ja -

11 5209 St. Pius Konrad-Wolf-Str. 30-

32, 13055 Berlin

rk ja LSG prüfen Wald,           

§ 26a

N, W ja ja

11 5210 St. Hedwig IV Konrad-Wolf-Str. 30-

32, 13055 Berlin

rk ja LSG prüfen Wald N, S ja

11 5520 

/ 

5521

Neuer Fr. Fiedrichsfelde 

u. Fr. Zur frohen 

Botschaft

Robert-Siewert-Str. 57 

+ 67, 10318 Berlin

ev 11-10/B Douglasie, Nr. 

61-63 u. 11-11/B gem. 

Efeu, Nr. 65-67 südöstl. 

Kapelle

ja LSG, Umwandlung für 

Biotopschutz

prüfen Wald N ja

11 5544 St. Andreas / St. 

Markus

Konrad-Wolf-Str. 

33/34, 13055 Berlin

ev ja LSG prüfen Wald N ja prüfen

11 5545 Orankefr. Friedhofstr. 14, 13053 

Berlin

ev ja (v.a. 6-stämm. 

Ahorn hinter Kirche)

LSG prüfen Wald,           

§ 26a

O, S ja ja

Reinickendorf 12 5035 Frohnau Hainbuchenstr. 64, 

13465 Berlin

ld ja N, W ja

12 5036 Heiligensee Sandhauser Str. 78-

130, 13505 Berlin

ld ja § 26 a? W, S (N) ja prüfen

12 5037 Hermsdorf II Frohnauer Str. 112-

122, 13465 Berlin

ld ja Prioritätsfläche ? (N)

12 5038 Lübars Zabel-Krüger-Damm 

176-186, 13469 Berlin

ld -

12 5039 Reinickend. II Humboldtstr. 74-90, 

13403 Berlin

ld ja Prioritätsfläche, LSG § 26a O, S, W, N ja prüfen

12 5040 Am Nordgraben Wilhelm-Blume-Allee 

3, 13509, 13407 Berlin

ld ja LSG prüfen (N) prüfen

12 5041 Wittenau Thiloweg 2, 13437 

Berlin

ld ja Umwandlung für 

Biotopschutz

?  O, W (S,N) ja

12 5042 Hermsdorf I Schulzendorfer Str. 53, 

13467 Berlin

ld ja (Friedh.-

park?)

-

12 5044 Am Fließtal Waidmannsluster 

Damm 13, 13509 

B li

ld W, N, O ja prüfen

12 5164 Dankes-Friedhof Blankestr. 12, 13403 

Berlin

ev Prioritätsfläche, LSG prüfen N,S ja
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Bezirk Nr. Friedhof Adresse Träger Untersuchungser-

gebnis: f. wert-volle 

Bäume, Alleen usw.

Schutzgebietsziel 

Nr. Name

(ld, ev, 

rk) Naturdenmal ND

Garten-

denkmal 

GD

Unterschutzstel-

lung als ND, GLB 

prüfen (gem. LaPro) 

 LSG/ 

NSG 

 § 26a-

Biotop,   

Sonst.

Grünfl. 

vorhanden 

im

geeignet als 

sekundäre 

Grünverbind.

geeignet als 

Biotop-

verbundfl.

Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

Friedhöfe mit floristischen ErfassungenErgebnisse zu Schutzmöglichkeiten und Biotopverbundbestandteil der umzuwidmenden 

Friedhöfe

Schutzstatus real Grünverbindung / BiotopverbundUntersuchungser-

gebnis:  

Unterschutzstellung 

bzw. Ausweisung 

12 5165 Dorotheenstädt. Fr. III Scharnweberstr.2 A, 

13405 Berlin

ev 12-30/B Säulen-Eiche 

"Fastigiata"

ja Prioritätsfläche, LSG prüfen § 26a? N,S ja

12 5166 Martin-Luther Barnabasstr. 5-19, 

13509 Berlin

ev (N)

12 5167 Golgatha-Gnaden u. 

Joh.-Evangelist (alt u. 

neu)

Holländerstr. 36 + 90, 

13407 Berlin

ev ja Prioritätsfläche ? § 26 a W, NW, (S, 

O)

ja ja (Blauflüg. 

Ödland-

schrecke)

12 5168 Nazareth II Blankestr. 12, 13403 

Berlin

ev ja! Prioritätsfläche, LSG prüfen § 26a N, O, S ja prüfen

12 5205 St. Hedwig III Ollenhauerstr. 24-28, 

13403 Berlin

rk ja Prioritätsfläche, LSG prüfen § 26a? S, O ja prüfen
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Tabelle A6 Friedhöfe mit faunistischen 

Gutachten

Friedhöfe mit floristischen 

Erfassungen

Bezirk Nr. Friedhof Biotopent-

wicklungsraum 

Biotop- und Artenschutz in der Umgebung 

(r<1km) Bestand und Planung  

Natur-

nähe

Lebens-

raumfunk-

tion f. d. 

natürl. Ve-

getation

Wertvolle 

Flächen für 

Flora und 

Fauna 

Brutvögelbe-

stand: 

Sollwert/Ist-

wert in % 

Bodengesellschaften stadtkli-

matische 

Bedeutung

Flurabstand GW 

bei Friedhöfen f. 

sonstige 

Nutzung in m 

Nr. Name (LaPro) (LaPro)

(UA 

01.11.3)

(UA 

01.12.1) (UA 05.03) (UA 05.05) (UA 01.01) (UA 04.11.2) (UA 02.07)

Mitte 01 5001 Urnenfriedh. 

Gerichtstr.

Innenstadt-

bereich

Prioritätsfläche, Grünanlagenbiotop 

Verbindungsbiotop LSG

mittel mittel Zierfriedhof, 

wertvoll

40-60%, 

23/13

Flugsandfläche aus Feinsanden gering 4-10

01 5101 Sophien III städtischer 

Übergangs-

bereich

LSG, Gewässerrän-der, Feuchtbiotop 

Verbindungsbiotop Umwandlung für 

Biotopschutz

mittel mittel Zierfriedhof, 

besonders 

wertvoll

60-80%, 

22/15

Flugsandfläche aus Feinsanden u. 

Talsandfläche aus Mittel- u. Feinsand

sehr hoch 2-4

01 5108 St. Elisabeth II städtischer 

Übergangs-

bereich

LSG, Gewässerrän-der, Feuchtbiotop mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

60-80%, 

22/15

Flugsandfläche aus Feinsanden und 

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

sehr hoch 2-4

01 5110 St. Paul I städtischer 

Übergangs-

bereich

NSG, Kleingewässer mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

60-80%, 

26/17

Talsandfläche aus Mittel-und 

Feinsand

sehr hoch 4-10

01 5502 Sophien II Innenstadt-

bereich

Einzelbiotope, Prioritätsfläche, 

Grünanlagenbiotop Arten ruderaler Standorte

mittel mittel wertvoll 40-60%, 

25/15

Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch

01 5505 Franz. Friedh. II Innenstadt-

bereich

LSG, Einzelbiotop Gewässerränder, 

Umwandlung für Biotopschutz, ruderale 

Standorte

mittel mittel wertvoll Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch 2-4

01 5506 Dom I Innenstadt-

bereich

LSG,Einzelbiotop Gewässerränder, 

Umwandlung für Biotopschutz, ruderale 

Standorte

mittel mittel wertvoll Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch 2-4

01 5507 St. Elisabeth I Innenstadt-

bereich

Einzelbiotope, Prioritätsfläche, 

Grünanlagenbiotop Arten ruderaler Standorte

mittel mittel wertvoll 40-60%, 

25/15

Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch 4-10

Pankow 03 5074 Blankenburg städtischer 

Übergangs-

bereich

NSG-Kleingewässer, Prioritätsfläche, Arten der 

Wälder, Gewässerränder, Verbindungsbiotop

mittel gering 40-60%, 13/6 Grundmoränenhochfläche aus 

Geschiebemergel

hoch-mittel

03 5077 Pankow III Walsdbaumsied-

lungsbereich

Prioritätsgebiet, Grünanlagenbiotop 

Gewässerränder, Feuchtbiotop Umwandlung 

für Biotopschutz

mittel mittel besonders 

wertvoll

60-80%, 

24/17

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

sehr hoch, 

Kaltluftleitb. 

sehr hohe 

Bedeutung

1-4

03 5079 Pankow V Walsdbaumsied-

lungsbereich

LSG, Grünanlagenbiotop Gewässerränder, 

Feuchtbiotop Umwandlung für Biotopschutz

sehr 

gering-

mittel

mittel 60-80%, 

24/17

Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch 2-4

03 5083 Pankow IX Obstbaumsied-

lungsbereich

LSG, Gewässerränder, Umwandlung für 

Biotopschutz, Feuchtbiotop Dorfanger

mittel mittel-

gering

wertvoll 40-60%, 16/9 Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch

03 5085 Pankow XII städtischer 

Übergangs-

b i h

NSG, Kiesgrube, Feldflure u. Wiesen, Arten der 

Wälder, ruderale Standorte

mittel gering besonders 

wertvoll

Grundmoränenhochfläche aus 

Geschiebemergel

hoch-mittel

03 5508 St. Marien u. St. 

Nikolai I

Innenstadt-

bereich

Prioritätsfläche, Grünanlagenbiotop 

Kleingewässer, Einzelbiotope

mittel gering besonders 

wertvoll

60-80%, 

23/14

Grundmoränenhochfläche aus 

Geschiebemergel

sehr hoch

03 5509 Georgen-Parochail I Innenstadt-

bereich

Prioritätsfläche, Grünanlagenbiotop 

Kleingewässer, Einzelbiotope

mittel gering besonders 

wertvoll

60-80%, 

23/14

Grundmoränenhochfläche aus 

Geschiebemergel

sehr hoch

03 5510 St. Marien u. St. 

Nikolai II

Innenstadt-

bereich

Prioritätsfläche, Grünanlagenbiotop 

Kleingewässer, Einzelbiotope

mittel gering besonders 

wertvoll

60-80%, 

23/14

Grundmorä-nenhochfläche aus 

Geschiebemergel

sehr hoch 10-20

03 5523 Georgen-Parochial 

III

städtischer 

Übergangs-

b i h

LSG, Kleingewässer, Umwandl. f. Biotop-

schutz, Verbindungs-, Grünanlagenbiotop

mittel mittel-

gering

besonders 

wertvoll

60-80%, 

24/16

Grundmorä-nenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

hoch-mittel 10-20, ge-

spanntes GW

03 5524 Segensfriedhof städtischer 

Übergangs-

b i h

LSG, Kleingewässer, Umwandl. f. Biotop-

schutz, Verbindungs-, Grünanlagenbiotop

mittel gering besonders 

wertvoll

60-80%, 

24/16

Grundmoränenhochfläche aus 

Geschiebemergel

hoch-mittel 10-20, ge-

spanntes GW

Bedeutung der Flächen nach Umweltatlas (UA) und LaPro/ Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken
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Tabelle A6 Friedhöfe mit faunistischen 

Gutachten

Friedhöfe mit floristischen 

Erfassungen

Bezirk Nr. Friedhof Biotopent-

wicklungsraum 

Biotop- und Artenschutz in der Umgebung 

(r<1km) Bestand und Planung  

Natur-

nähe

Lebens-

raumfunk-

tion f. d. 

natürl. Ve-

getation

Wertvolle 

Flächen für 

Flora und 

Fauna 

Brutvögelbe-

stand: 

Sollwert/Ist-

wert in % 

Bodengesellschaften stadtkli-

matische 

Bedeutung

Flurabstand GW 

bei Friedhöfen f. 

sonstige 

Nutzung in m 

Nr. Name (LaPro) (LaPro)

(UA 

01.11.3)

(UA 

01.12.1) (UA 05.03) (UA 05.05) (UA 01.01) (UA 04.11.2) (UA 02.07)

Bedeutung der Flächen nach Umweltatlas (UA) und LaPro/ Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

03 5525 Auferstehungs-Fr. städtischer 

Übergangs-

b i h

LSG, Grünanlagenbiotop Kleingewässer, 

Prioritätsfläche

mittel gering besonders 

wertvoll

40-60%, 

33/18

Grundmoränenhochfläche aus 

Geschiebemergel

gering 10-20, ge-

spanntes GW

03 5531 St. Batholomäus städtischer 

Übergangs-

bereich

LSG, feuchte u. nasse Standorte, NSG, Arten 

d. Wälder, Verbindungsbiotop, Umwandl. f. 

Biotopschutz, Kleingewässer

mittel gering wertvoll 60-80%, 

21/16

Grundmoränenhochfläche aus 

Geschiebemergel

sehr hoch 10-20, ge-

spanntes GW

03 5538 Gethsemane, 

Nordend

Obstbaumsied-

lungsbereich

LSG, Gewässerränder, Verbindungsbiotop mittel mittel besonders 

wertvoll

40-60%, 

23/12

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch 10-20, ge-

spanntes GW

03 5539 Frieden-Himmel-

fahrt, Nordend

Obstbaumsied-

lungsbereich

LSG, Gewässerränder, Verbindungsbiotop mittel mittel besonders 

wertvoll

40-60%, 

23/12

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch 10-20, ge-

spanntes GW

03 5540 Zions, Nordend Obstbaumsied-

lungsbereich

LSG, Gewässerränder, Verbindungsbiotop mittel mittel besonders 

wertvoll

40-60%, 

23/12

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch 10-20, ge-

spanntes GW

Spandau 05 5007 In den Kisseln Walsdbaumsied-

lungsbereich

Verbindungsbiotop Umwandlung für 

Biotopschutz, Magerrasen, Kleingewässer

mittel mittel Zierfriedhof, 

wertvoll

60-80% und 

80-100%, 

24/19 und 

23/19

Flusandfläche aus Feinsanden und 

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

hoch-mittel 2-4

05 5046 Landschaftsfr. 

Gatow

Kulturland-schaftl. 

gepräg-ter Raum

LSG, feuchte u. nasse Standorte, Feldfluren u. 

Wiesen, Gewässerränder, Umwandlung für 

Biotopschutz

mittel-

gering

mittel-

gering

Zierfriedhof, 

wertvoll

40-60%, 

35/19

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden und 

eingeebnetes Rieselfeld auf 

Geschiebesand

gering 4-20

Lichtenberg 11 5069 Zentralfr. 

Friedrichsfelde

städtischer 

Übergangs-

bereich

Verbindungsbiotop Kleingewässer, 

Prioritätsfläche, LSG, Grünanlagenbiotop 

Gewässerränder

mittel mittel besonders 

wertvoll

60-80% und 

40-60%, 

26/17 und 

30/15

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden und 

Flugsandfläche aus Feinsanden

sehr hoch

11 5086 Hohenschön-

hausen

städtischer 

Übergangs-

b i h

Verbindungsbiotop LSG-Kleingewässer mittel mittel wertvoll 20-40%, 11/4 Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch

11 5209 St. Pius städtischer 

Übergangs-

b i h

LSG, Grünanlagenbitop, Gewässer, 

Verbindungsbiotop

mittel mittel-

gering

wertvoll 80-100% und 

40-60%, 

21/18 d 

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch,+ 

Kaltluftleitb. 

it h  h h  

10-20

11 5210 St. Hedwig IV städtischer 

Übergangs-

b i h

LSG, Grünanlagenbitop, Gewässer, 

Verbindungsbiotop

mittel gering wertvoll 80-100% und 

40-60%, 

21/18 d 

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch,+ 

Kaltluftleitb. 

it h  h h  

10-20

11 5520 

/ 

5521

Neuer Fr. 

Fiedrichsfelde u. Fr. 

Zur frohen Botschaft

städtischer 

Übergangs-

bereich

Prioritätsgebiet, Grünanlagenbiotop rudereale 

Standorte

mittel mittel besonders 

wertvoll

80-100%, 

27/23

Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch 2-10

11 5544 St. Andreas / St. 

Markus

städtischer 

Übergangs-

b i h

LSG, Grünanlagenbitop, Gewässer, 

Verbindungsbiotop

mittel mittel-

gering

besonders 

wertvoll/ 

t ll

80-100% und 

40-60%, 

21/18 d 

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch,+ 

Kaltluftleitb. 

it h  h h  

10-20

11 5545 Orankefr. städtischer 

Übergangs-

b i h

LSG, Grünanlagenbitop, Gewässer, 

Verbindungsbiotop

mittel mittel-

gering

besonders 

wertvoll

80-100% und 

40-60%, 

21/18 d 

Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch,+ 

Kaltluftleitb. 

it h  h h  

10-20

Reinickendorf 12 5035 Frohnau Obstbaumsied-

lungsbereich

NSG-Kleingewässer mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

80-100%, 

17/14

Flugsandfläche aus Feinsanden gering

12 5036 Heiligensee Waldgeprägter 

Raum

NSG, LSG, Arten naturnaher Wälder, 

Prioritätsfläche, feuchte u. nasse Standorte, 

Kleingewässer, Magerrasen, Gewässerränder, 

Dorfanger, FFH-Gebiet in der Nähe!

mittel mittel Waldfriedhof, 

besonders 

wertvoll

20-40%, 

49/16

Flugsandfläche aus Feinsanden gering 4-20

12 5037 Hermsdorf II Walsdbaumsied-

lungsbereich

Umwandlung für Biotopschutz, Verbin-

dungsbiotop Aufhebung von Barrieren, 

Kleingewässer, NSG-Kleingewässer, LSG, 

Arten naturnaher Wälder

mittel mittel Zierfriedhof, 

besonders 

wertvoll

60-80%, 

22/14

Flugsandfläche aus Feinsanden gering



3

Tabelle A6 Friedhöfe mit faunistischen 

Gutachten

Friedhöfe mit floristischen 

Erfassungen

Bezirk Nr. Friedhof Biotopent-

wicklungsraum 

Biotop- und Artenschutz in der Umgebung 

(r<1km) Bestand und Planung  

Natur-

nähe

Lebens-

raumfunk-

tion f. d. 

natürl. Ve-

getation

Wertvolle 

Flächen für 

Flora und 

Fauna 

Brutvögelbe-

stand: 

Sollwert/Ist-

wert in % 

Bodengesellschaften stadtkli-

matische 

Bedeutung

Flurabstand GW 

bei Friedhöfen f. 

sonstige 

Nutzung in m 

Nr. Name (LaPro) (LaPro)

(UA 

01.11.3)

(UA 

01.12.1) (UA 05.03) (UA 05.05) (UA 01.01) (UA 04.11.2) (UA 02.07)

Bedeutung der Flächen nach Umweltatlas (UA) und LaPro/ Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

12 5038 Lübars Kulturland-schaftl. 

gepräg-ter Raum

NSG, LSG, Gewässerränder, Feldfluren u. 

Wiesen, , feuchte u. nasse Standorte, 

Dorfanger, Quellen, Verbindungsbiotop NSG-

Kleingewässer

mittel mittel Zierfriedhof, 

wertvoll

20-40%, 19/6 Grundmoränenhochfläche aus 

geschiebehaltigen Sanden

sehr hoch,+ 

Kaltluftleit-

bahn m. s. 

hoher Bed.

10-40

12 5039 Reinickend. II städtischer 

Übergangs-

bereich

Kleingewässer, Gewässerränder, Um-wandlung 

für Biotopschutz, NSG-Magerrasen, 

Prioritätsfläche, Grün-anlagenbiotop Dorfanger, 

Aufhebung von Barrieren, Verbindungsbiotop

mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

80-100% 

19/16

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

sehr hoch 1-4

12 5040 Am Nordgraben städtischer 

Übergangs-

bereich

Verbindungsbiotop Umwandlung für Bio-

topschutz, NSG, LSG, Gewässerrän-der, 

feuchte u. nasse Standorte, Grünanlagenbiotop 

Arten der Wälder

mittel mittel Zierfriedhof/ 

Parkfriedhof, 

wertvoll

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

hoch-mittel

12 5041 Wittenau Obstbaumsied-

lungsbereich

LSG, Gewässerränder, LSG-Kleinge-wässer, 

Dorfanger, Prioritätsfläche, Grünanlagenbiotop 

Feuchtbiotop Einzelbiotop Arten der Wälder

mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

80-100%, 

10/9

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

sehr hoch,+ 

Kaltluftleit-

bahn m. s. 

hoher Bed.

12 5042 Hermsdorf I Obstbaumsied-

lungsbereich

LSG, NSG, Gewässerränder, feuchte u. nasse 

Standorte, NSG- Kleingewässer

sehr 

gering

gering 80-100%, 7/6 Siedlungsfläche z.T. auf Aufschüttung klimatisch 

günst. Sied-

lungsraum

12 5044 Am Fließtal Obstbaumsied-

lungsbereich

LSG, NSG, Gewässerränder, feuchte u. nasse 

Standorte, Verbindungsbiotop Umwandlung für 

Biotopschutz, Prioritätsfläche, 

Grünanlagenbiotop

mittel mittel Zierfriedhof, 

wertvoll

80-100%, 

21/17

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

hoch-mittel 1-4

Reinickendorf 12 5164 Dankes-Friedhof städtischer 

Übergangs-

bereich

Kleingewässer, Gewässerränder, Um-wandlung 

für Biotopschutz, NSG-Magerrasen, 

Prioritätsfläche, Grünan-lagenbiotop Dorfanger, 

Aufhebung von Barrieren, Verbindungsbiotop

mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

80-100% 

19/16

Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch 2-4

12 5165 Dorotheenstädt. Fr. 

III

städtischer 

Übergangs-

bereich

Kleingewässer, Gewässerränder, Um-wandlung 

für Biotopschutz, NSG-Magerrasen, 

Prioritätsfläche, Grün-anlagenbiotop Dorfanger, 

Aufhebung von Barrieren, Verbindungsbiotop

mittel mittel 60-80%, 

19/15

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

sehr hoch 2-4

12 5166 Martin-Luther Obstbaumsied-

lungsbereich

NSG, LSG, feuchte u. nasse Standorte, 

Gewässerränder, NSG-Kleingewässer, Arten 

der Wälder

mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

40-60%, 

31/13

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

hoch-mittel 2-4

12 5167 Golgatha-Gnaden 

u. Joh.-Evangelist 

(alt u. neu)

städtischer 

Übergangs-

bereich

Verbindungsbiotop Umwandlung für 

Biotopschutz, LSG, Gewässerränder, 

Prioritätsfläche, Grünanlagenbiotop 

Kleingewässer, Aufhebung von Barrieren

mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

40-60%, 

33/18

Flugsandfläche aus Feinsanden und 

Talsandflächen aus Mittel- und 

Feinsand

sehr hoch 2-4

12 5168 Nazareth II städtischer 

Übergangs-

bereich

Kleingewässer, Gewässerränder, Um-wandlung 

für Biotopschutz, NSG-Magerrasen, 

Prioritätsfläche, Grün-anlagenbiotop Dorfanger, 

Aufhebung von Barrieren, Verbindungsbiotop

mittel mittel Parkfriedhof, 

wertvoll

80-100% 

19/16

Talsandfläche aus Mittel- und 

Feinsand

sehr hoch
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Tabelle A6 Friedhöfe mit faunistischen 
Gutachten

Friedhöfe mit floristischen 
Erfassungen

Bezirk Nr. Friedhof Biotopent-
wicklungsraum 

Biotop- und Artenschutz in der Umgebung 
(r<1km) Bestand und Planung  

Natur-
nähe

Lebens-
raumfunk-
tion f. d. 
natürl. Ve-
getation

Wertvolle 
Flächen für 
Flora und 
Fauna 

Brutvögelbe-
stand: 
Sollwert/Ist-
wert in % 

Bodengesellschaften stadtkli-
matische 
Bedeutung

Flurabstand GW 
bei Friedhöfen f. 
sonstige 
Nutzung in m 

Nr. Name (LaPro) (LaPro)
(UA 

01.11.3)
(UA 

01.12.1) (UA 05.03) (UA 05.05) (UA 01.01) (UA 04.11.2) (UA 02.07)

Bedeutung der Flächen nach Umweltatlas (UA) und LaPro/ Zusammenstellung nach 

untersuchten Bezirken

12 5205 St. Hedwig III städtischer 
Übergangs-
bereich

Kleingewässer, Gewässerränder, Um-wandlung 
für Biotopschutz, NSG-Magerrasen, 
Prioritätsfläche, Grün-anlagenbiotop Dorfanger, 
Aufhebung von Barrieren, Verbindungsbiotop

mittel mittel Parkfriedhof, 
wertvoll

80-100% 
19/16

Flugsandfläche aus Feinsanden sehr hoch 2-10
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Tabelle A7 Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

 Vorschläge und Anmerkungen zu Umwidmungsflächen Friedhöfe mit floristischen Erfassungen * Bedingung: 

Schutz wertv. 

Bäume / Alleen

Bezirk Nr. Friedhof Untersuchungs-

b i

Nr. Name

alte Alleen in 

Planung 

integrieren

wertvollen 

Baumbestand in 

Planung int.

Wege nicht 

versiegeln/ 

entsiegeln 

/keine neuen 

extensive 

Pflege 

notwendig 

(Wiesen  

weitere Pflegevorschläge Sonstiges  (außer: 

Hundeverbot für alle)

weitere Planungs- und Gestaltungs-vorschläge ergebnis        

FEP-Vorschlag 

akzeptabel?

Mitte 01 5001 Urnenfriedh. 

Gerichtstr.

ja (kurzfr. 

Grünfläche)

nicht 

versiegeln

unbedingt! ja

01 5101 Sophien III ja ja entsiegeln unbedingt! Entfernen des Ahorn- und 

Kastanienaufw.

ja *

01 5108 St. Elisabeth II ja ja entsiegeln unbedingt! Entfernen des Ahorn- und 

Kastanienaufw.

ja *

01 5110 St. Paul I ja ja, unbedingt! keine weiteren ja Spitzahornaufwuchs 

entfernen

alte, erhaltenswerte 

Grabmale im NO - Restfläche 

als Friedhofspark?

Flächentausch: statt geplanter Grünfläche an der 

Seestr. Bebauung, dafür im NO Bebauung nur an 

Straße, im hinteren Bereich Grün- spätere 

Grünfläche umzäunen, keine durchgehend 

geöffnete Verbindung zum VP Rehberge 

nein

01 5502 Sophien II ja ja

01 5505 Franz. Friedh. II (ja bis zu 

sonstiger N.)

Förderung d. wertvollen Halbtrockenrasen ja

01 5506 Dom I (ja bis zu 

sonstiger N.)

Sandstrohblume Förderung d. wertvollen Halbtrockenrasen ja

01 5507 St. Elisabeth I ja (Ahorne) ja ehemal. Mauerstreifen, offen 

halten, Sand-strohbl.

Keine Bebauung im Norden (Erhalt u. Förderung 

des Trockenrasens)

nein

Pankow 03 5074 Blankenburg k.A.

03 5077 Pankow III ja ja

03 5079 Pankow V ja ja ja ja wieso nicht Friedhofspark? Integration in Schönholzer Heide ja *

03 5083 Pankow IX k.A.

03 5085 Pankow XII gesamte Umwandlung in 

Wald

k.A.

03 5508 St. Marien u. St. 

Nikolai I

ja ja ja unbedingt! behutsame Pflege, Ziel: 

Erhalt wertvoller Elemente

einer der schönsten und 

wertvollsten Fr., Erhalt fördern

Konzept notwendig, um die wertvollen Elemente 

zu erhalten und zu fördern, keine 

Kahlschlagplanung!

ja *

03 5509 Georgen-Parochail 

I

ja ja ja ja repräsentative, über 100-

jährige Grabmale

Erhalt als Grünfläche/Erholungsgebiet, 

entsprechend der Nutzung

nein

03 5510 St. Marien u. St. 

Nikolai II

ja ja ja ja behutsame Pflege, Ziel: 

Erhalt wertvoller Elemente

historische Grabmale und 

Eisengitter

statt Grün Bebauung an Prenzlauer alle möglich! nein

03 5523 Georgen-Parochial 

III

ja ja ja (bis zu 

Umsetzung)

Kompostberge abbauen 

(Verkauf an benachb. 

Kleingärtner)

sonst. Einnahmen z.B. durch 

Komposterde-verkauf prüfen 

statt Bebauung

nur lockere Einfamilienhausbebauung möglich 

und nur am Rand! 

nein

03 5524 Segensfriedhof unbedingt! ja ja *

03 5525 Auferstehungs-Fr. ja ja Erhalt der alten 

Friedhofsmauer u. 

L b b ll

ja *

03 5531 St. Batholomäus ja ja Störung des Habichts (nistet 

30 m weiter)

Bebauung höchstens direkt am Rand, dahinter 

Waldsaum aufbauen

bedingt!
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Tabelle A7 Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

 Vorschläge und Anmerkungen zu Umwidmungsflächen Friedhöfe mit floristischen Erfassungen * Bedingung: 

Schutz wertv. 

Bäume / Alleen

Bezirk Nr. Friedhof Untersuchungs-

b i

Nr. Name

alte Alleen in 

Planung 

integrieren

wertvollen 

Baumbestand in 

Planung int.

Wege nicht 

versiegeln/ 

entsiegeln 

/keine neuen 

extensive 

Pflege 

notwendig 

(Wiesen  

weitere Pflegevorschläge Sonstiges  (außer: 

Hundeverbot für alle)

weitere Planungs- und Gestaltungs-vorschläge ergebnis        

FEP-Vorschlag 

akzeptabel?

03 5538 Gethsemane, 

Nordend

ja ja keine weiteren ja defekten Zaun schließen, 

in Waldfläche gehölzfreie 

Säume erhalten, 

Robinienaufwuchs 

Erhalt v. altem Gebäude und 

Umzäunung, Grün als Wald 

geplant

ja *

03 5539 Frieden-Himmel-

fahrt, Nordend

ja ja keine weiteren ja in Waldfläche gehölzfreie 

Säume erhalten, 

Robinienaufwuchs 

entfernen

bei Bebauung unbedingt 

Erhalt des alten Baum-

bestandes, auch am Rand, 

Grün als Wald geplant

statt kurzfrist. Sonstige Nutzung kurzfristig Grün bedingt!

03 5540 Zions, Nordend ja ja keine weiteren ja in Waldfläche gehölzfreie 

Säume erhalten, 

Robinienauf-wuchs 

entfernen

an Hauptwegen ca. 100-

jährige Grabmale mit alten 

Gittern, wichtige Hecken-

bereiche, Grün als Wald 

geplant

statt langfristiger sonstiger Nutzung Umnutzung 

als Grün- oder Waldfläche, Erhalt der speziellen 

Struktur/Gestaltung durch Hecken

bedingt!

Spandau 05 5007 In den Kisseln ja ja ja ja Grün als Wald geplant ja *

05 5046 Landschaftsfr. 

Gatow

ja ja ja Grün als Wald geplant keine Randbebauung im Osten zum Feldareal 

hin (Bestand: verwilderte Gärten), ältere Bäume 

und Feldhecken unbedingt erhalten!

bedingt!

Lichtenberg 11 5069 Zentralfr. 

Friedrichsfelde

k.A.

11 5086 Hohenschön-

hausen

ja ja ja ja ja *

11 5209 St. Pius ja ja behutsame 

Wegegestaltun

 i  

ja älteres Verwaltungsgebäude gemeinsames Konzept der Friedhöfe (5209, 

5210, 5544, 5545)

ja *

11 5210 St. Hedwig IV ja ja ja gemeinsames Konzept der Friedhöfe (5209, 

5210, 5544, 5545)

ja

11 5520 

/ 

5521

Neuer Fr. 

Fiedrichsfelde u. 

Fr. Zur frohen 

Botschaft

ja ja ja sonst. Nutzung langfr. bei 5520 höchstens direkt 

am Rand, dahinter Vorwald als Grünfl./Wald = 

schutzwürdig

ja

11 5544 St. Andreas / St. 

Markus

ja ja ja ja Probleme mit wild gelager-

tem Müll hinten (v. Perso-nal? 

Öffnung nicht erkennbar)

gemeinsames Konzept der Friedhöfe (5209, 

5210, 5544, 5545)

bedingt!

11 5545 Orankefr. ja ja ja unbedingt! Fläche für sonstige N. ist 

wahrscheinlich 5544 - wird 

wie im FEP hier mit berechnet

als Grünfläche/Wald empfohlen, gemeins. 

Konzept der Friedhöfe (5209, 5210, 5544, 5545) -

eine Zerstörung durch Bebauung macht hier 

keinen Sinn (viele ält. Bäume)

nein

Reinickendorf 12 5035 Frohnau k.A.

12 5036 Heiligensee ja ja! ja! Grün als Wald geplant ja

12 5037 Hermsdorf II k.A.

12 5038 Lübars k.A.

12 5039 Reinickend. II ja ja ja! ja Spitzahorn u. Trauben-

kirsche eindämmen

5039 gemeinsam mit 5168 

gestalten

langfr. Grün: Frischwiesen, Trockenrasen, 

Wegsäume extensiv pflegen

ja *
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Tabelle A7 Friedhöfe mit faunistischen Gutachten

 Vorschläge und Anmerkungen zu Umwidmungsflächen Friedhöfe mit floristischen Erfassungen * Bedingung: 

Schutz wertv. 

Bäume / Alleen

Bezirk Nr. Friedhof Untersuchungs-

b i

Nr. Name

alte Alleen in 

Planung 

integrieren

wertvollen 

Baumbestand in 

Planung int.

Wege nicht 

versiegeln/ 

entsiegeln 

/keine neuen 

extensive 

Pflege 

notwendig 

(Wiesen  

weitere Pflegevorschläge Sonstiges  (außer: 

Hundeverbot für alle)

weitere Planungs- und Gestaltungs-vorschläge ergebnis        

FEP-Vorschlag 

akzeptabel?

12 5040 Am Nordgraben ja ja ja! ja ja *

12 5041 Wittenau ja ja ja! ja ja *

12 5042 Hermsdorf I ja ja ja! ja wieso nicht als Friedhofspark 

geplant? Parkfr./BLN: Dorf

ja *

12 5044 Am Fließtal ja ja ja! ja!! Grün als Wald geplant Konzept: Integration der Grünfläche in Tegeler 

Fließlandschaft

ja *

12 5164 Dankes-Friedhof ja

12 5165 Dorotheenstädt. Fr. 

III

ja ja ja!! wieso komplett sonst? statt kompletter sonstiger Nutzung Erhalt eines 

Grünflächenteils Richtung Friedhöfe

bedingt

12 5166 Martin-Luther k.A.

12 5167 Golgatha-Gnaden 

u. Joh.-Evangelist 

(alt u. neu)

ja ja ja! ja!! Teil des Friedhofs liegt im 

Bez. Mitte

Fläche für sonst. Nutzung im NW mit wert-vollem 

§26a-Biotop, Trockenrasen und div. besonders 

geschützten Insekten, desh. hier Grün außer 

direkt an Holländer Str.

nein

12 5168 Nazareth II ja ja ja! ja! 5039 gemeinsam mit 5168 

gestalten

Erhalt besonnter Flächen, keine Baum- u. 

Großstrauchpflanzungen extensive Pflege von 

Frischwiesen, Trockenrasen, Wegsäumen ab 

sofort

ja *

12 5205 St. Hedwig III ja ja ja! ja ja *
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Foto-Anhang C



Artenreiche (10-20 Arten pro m2) Fischwiese mit Wiesen-Goldstern auf dem Sophien II 
(FEP-Nr. 5502) in Mitte: Umwidmung „kurzfristig Grünfläche“. 



Artenreiche Frischwiese mit Gamander-Ehrenpreis auf dem Nazareth II (FEP-Nr. 5168) 
in Reinickendorf: Umwidmung „langfristig Grünfläche“ 



Halbtrockenrasen (§) auf dem neuen Teil des Golgatha-Gnaden / St. Johannes-Evangelist (FEP-Nr. 
5167) in Reinickendorf: Umwidmungsfläche „kurzfristig sonstige Nutzung“ mit Vorkommen der 

Heuschrecken Blauflügelige Ödlandschrecke (§, RL-Bln. „V“) und Westliche Beißschrecke (RL-Bln. „V“)  



Oben links: Alte Lindenallee auf dem Zionsfriedhof (FEP-Nr. 5540), Nordend in Pankow: 
Umwidmungsfläche „langfristig Grünfläche“. 
Oben rechts: Solitärbäume auf einer alten Rasenfläche des Urnenfriedhofs Gerichtstr. (FEP-Nr. 5001) 
in Mitte: Umwidmungsfläche „kurzfristig Grünfläche“. 



Oben links: Naturdenkmalwürdige Stiel-Eiche auf dem Friedhof „In den Kisseln“ (FEP-Nr. 5007) in 
Spandau: Umwidmungsfläche „langfristig Grünfläche“. 
Oben rechts: Vorhaltefläche mit Kiefern-Traubeneichenwald (geschützter Biotop) auf dem Friedhof 
Heiligensee (FEP-Nr. 5036): Umwidmung in „Wald“ vorgesehen. 



Wertgebende Pflanzenarten auf den untersuchten 
Friedhöfen 

• Pfirsichblättrige Glockenblume 

RL 2, Art der Wärme liebenden 

Saumgesellschaften, Vorkommen: 
St. Pius (FEP-Nr. 5209) und 

Orankefriedhof (FEP-Nr. 5545). 

• Wiesen-Pippau 

RL 3, Art des Grünlandes frischer 

bis mäßig trockener Standorte, 

Vorkommen: St. Pius (FEP-Nr. 

5209). 

• Wiesen-Glockenblume 

RL 3, Art des Grünlandes frischer 
bis mäßig trockener Standorte, 

Vorkommen: Georgen-Parochial III 

(FEP-Nr. 5523) und St. Pius (FEP-Nr. 

5209). 

• Sand-Strohblume 

§, Art der Sandtrockenrasen, 
Vorkommen: Golgatha-Gnaden/St. 

Johannes-Evangelist (FEP-Nr. 

5167). 



Wertgebende Pflanzenarten auf den untersuchten 
Friedhöfen 

• Goldschopf-Hahnenfuß 

RL 3, Art der Nährstoff liebenden 

Laubwälder, Vorkommen: Nordend-
Friedhöfe (FEP-Nr. 5538, 5539, 5540). 

• Wald-Veilchen 

RL 3, Art der Nährstoff liebenden 

Laubwälder, Vorkommen: Nordend-

Friedhöfe (FEP-Nr. 5538, 5539, 5540). 

• Blut-Storchschnabel 

RL 1, Art der Wärme liebenden 

Saumgesellschaften, Vorkommen: St. 

Marien/St. Nikolai II (FEP-Nr. 5510) und 
Georgen-Parochial III (FEP-Nr. 5523). 

• Großer Wiesenknopf 

RL 2, Art des Grünlandes feuchter und 

wechselfeuchter Standorte, Vorkommen: 

Orankefriedhof (FEP-Nr. 5545). 



Zoologische Untersuchungsfläche auf dem Georgen-Parochial I (FEP-Nr. 5509) in 
Prenzlauer Berg: Umwidmung in „kurzfristig sonstige Nutzung“. 



Zoologische Untersuchungsfläche auf dem St. Marien / St. Nikolai II (FEP-Nr. 5510) in 
Prenzlauer Berg: Umwidmung in „kurzfristig sonstige Nutzung“. 



Zoologische Untersuchungsfläche auf dem Georgen-Parochial III (FEP-Nr. 5523) in 
Pankow: Umwidmung in „kurzfristig sonstige Nutzung“. 



Zoologische Untersuchungsfläche auf dem Frieden-Himmelfahrt (FEP-Nr. 5539) in 
Pankow: Umwidmung in „kurzfristig sonstige Nutzung“. 



Auf den untersuchten Umwidmungsflächen häufige Laufkäfer 

• Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis), 

besonders geschützt nach 

BArtSchV, Art mittelfeuchter 
Laubwälder. 

• Bunter Enghalsläufer 

(Anchomenus dorsalis), 

Art der Ackerunkrautfluren. 

• Behäbiger Schnelläufer (Harpalus 

tardus), Art der Ruderalfluren. 

• Erzfarbener Kanalkäfer (Amara 

aenea), Art der Sandtrocken-, 

Halbtrocken- und Magerrasen. 



Auf den untersuchten Umwidmungsflächen wertgebende Spinnenarten 
– aus Stichproben – Hinweise und Bestimmung durch Dr. Kielhorn 

• Kräuselspinne Lathys humilis (Foto. 

oben), RL 0, Wiederfund in Berlin nach 30 

Jahren, Art der Nadelwälder, Waldränder 
und Hecken, Fund auf dem Georgen-

Parochial I (FEP-Nr. 5509) und Frieden-

Himmelfahrt / Nordend (FEP-Nr. 5539). 

• Radnetzspinne Agalenatea redii (Foto 

unten) RL 3, Fund auf dem Georgen-

Parochial III (FEP-Nr. 5523). 

• Kugelspinne Achaearanea simulans (kein 

Foto), RL R, Fund auf dem Georgen-

Parochial I (FEP-Nr. 5509). 

• Kugelspinne Theridion boesenbergi (kein 

Foto), Neufund der bisher in Berlin und 

Brandenburg unbekannten Art! Obligater 

Bewohner von Baumrinde. Fund auf dem 

Georgen-Parochial I (5509). 



Beispiele wertgebender Arten der holzbewohnenden Käfer auf den 
untersuchten Umwidmungsflächen. 

• Oben links: Glattschieniger Pinselkäfer (Trichius zonatus), „gefährdet“ nach 
Berliner und Deutscher Roter Liste: Vorkommen auf dem Georgen-Parochial I 
(FEP-Nr. 5509) und dem St. Marien / St. Nikolai II (FEP-Nr. 5510) in Pankow-
Prenzlauer Berg. 

• 0ben rechts: Rosenkäfer (Cetonia aurata), besonders geschützt nach 
Bundesartenschutzverordnung: Vorkommen auf dem Georgen-Parochial III 
(FEP-Nr. 5523) in Pankow-Weißensee. 



Beispiele wertgebender Arten der holzbewohnenden Käfer auf den 
untersuchten Umwidmungsflächen. 

• Oben links: Bunter Eichen-Widderbock (Plagionotus detritus), besonders 
geschützt nach Bundesartenschutzverordnung, „gefährdet“ nach Berliner und 
„stark gefährdet“ nach Deutscher Roter Liste: Vorkommen auf dem Georgen-
Parochial III (FEP-Nr. 5523) in Pankow-Weißensee. 

• Oben rechts: Beulenkopfbock (Rhamnusium bicolor), besonders geschützt 
nach Bundesartenschutzverordnung, „gefährdet“ nach Berliner und „stark 
gefährdet“ nach Deutscher Roter Liste: Vorkommen auf dem Frieden-
Himmelfahrt / Nord-end (FEP-Nr. 5539) in Pankow-Rosenthal. Zielart des 
Berliner Biotopverbunds! 



Beispiele von Pflegemaßnahmen 

• Links oben: Umwidmungsfläche 
„kurzfristig sonstige Nutzung“ auf dem 
Georgen-Parochial I (FEP-Nr. 5509) 
mit Efeu und Kleinblütigen Springkraut 
in der Bodenvegetation. Fläche vor 
dem Pflegeeinsatz. 

• Links unten: Die gleiche Fläche nach 
großflächigen Pflegeeinsatz zur 
Entfernung der 
Springkraut-“Unkräuter“. 
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Ausgewählte Friedhofsflächen in Berlin – Bewertung und Planung als Lebensräume 

gefährdeter Holzbewohner 

 
Von Georg Möller 

 
Untersuchungsansatz/Themenstellung 
 
Die meisten Friedhöfe des Landes Berlin verfügen über einen umfangreichen Gehölzanteil mit 
zum Teil historischem, altem Baumbestand. Abseits der intensiv genutzten, öffentlichen Räume 
des Stadtgebiets wurden in Teilen dieses Altbaumbestandes naturnahe Entwicklungsprozesse 
geduldet. Die Grossräumigkeit vieler Friedhofsflächen erlaubt eine vergleichsweise unter-
schwellige Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht mit gezieltem Erhalt stehender und liegen-
der Totholzstrukturen. Schlüssellebensräume der Biodiversität wie z.B. Höhlen und verpilzte 
Stammareale in lebenden und abgestorbenen Bäumen können in größerem Umfang entwickelt 
und langfristig gesichert werden. 
Die Untersuchung der Lebensraumstrukturen einschließlich des Spektrums der Holzinsekten 
und Holzpilze erfolgte auf Teilflächen von vier ausgewählten Friedhofsstandorten und hatte 
folgende Ziele: 
 
1. Beschreibung und Dokumentation des Spektrums der Alt- und Totholzhabitate. 
2. Qualitative Erhebung des Artenpotenzials holzbewohnender Insekten, Schwerpunkt Käfer. 
3. Stichprobenartige Erhebung des Artenpotenzials holzabbauender Pilze. 
4. Bewertung der Lebensraumstrukturen und des Artenbestandes der Umwidmungsflächen 

aus naturschutzfachlicher Sicht. 
5. Erarbeitung von Empfehlungen für den Erhalt und die Entwicklung des Artenpotenzials. 
 
A. Zusammenfassende Darstellung der ökologischen Ei genschaften und des 

naturschutzfachlichen Potenzials der Holzlebensräum e 
 
Im Abschnitt A. wird das Struktur- und Entwicklungspotenzial der bearbeiteten Friedhofsflächen 
beschrieben. Die Gliederung erfolgte nach Themenschwerpunkten, die sich aus den aktuell 
vorhandenen Struktureigenschaften der jeweiligen Flächen ergeben. 
Abschnitt B. vertieft die in Abschnitt A. beschriebenen Kernaussagen anhand illustrierter 
Beispiele repräsentativer Alt- und Totholzlebensräume. 
 
Georgen Parochial I / St. Marien und Ev. St. Nikolai II (Prenzlauer Allee) 
 
1. Kernqualität Pyramidenpappeln 
 
Besonders wegen der recht hohen Zahl durch Trockenstress geschwächter, zum Teil abster-
bender oder schon länger abgestorbener Pyramidenpappeln besteht ein relativ hoher Anteil 
stehender und liegender Starkholzstrukturen. 
In umfangreicheren, geschlosseneren und weissfaul verpilzten  Holzkörpern z.B. der Hoch-
stubben und von zusammenhängenden, wenig zersägten Stammteilen abgestorbener Stämme 
können sich z.B. Kolonien der Kleinen braunen Holzameise Lasius brunneus dauerhaft etab-
lieren. Lasius brunneus beherbergt in ihrem komplexen Gangsystem eine besonders arten-
reiche Gastfauna aus Käferarten verschiedener Familien. Zum Teil handelt es sich um direkte 
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Verfolger der Ameisen, zum Teil um Abfall fressende Kommensalen, zum Teil um spezialisierte 
Milbenjäger. Auf dem Friedhof kommt unter anderem der bundesweit als 2, stark gefährdet 
eingestufte Zwergstutzkäfer Abraeus parvulus vor. 
 
2. Vollständigkeit der Sukzessionsstadien 
 
Besonders erwähnenswert ist die vergleichsweise gut ausgeprägte Abfolge verschiedener 
Zersetzungsstadien, die neben frisch austrocknendem Pappelholz diverse Verpilzungs- und 
Expositionsvarianten umfasst. 
Das frisch austrocknende, assimilathaltige Pappelholz wird von faunistischen Besonderheiten 
besiedelt. Die markanteste der bisher festgestellten Arten ist der deutschlandweit als 2, stark 
gefährdet eingestufte Sechsfleckige Pappelprachtkäfer Agrilus ater. 
 
3. Entwicklungspotenzial naturschutzrechtlich besonders wichtiger Starkholzlebensräume. 
 
Eine ganze Reihe älterer, vitaler Bäume wie z.B. Linden und Ahorne weisen Initialstrukturen der 
Großhöhlenbildung auf. Einige wenige gut entwickelte, ältere Höhlen mit Mulmkörpern sind 
schon vorhanden. Diese sind unter anderem für zahlreiche, in regionalen und überregionalen 
Roten Listen in höchsten Gefährdungsklassen geführte Holzinsektenarten (Urwaldreliktarten) 
von elementarer Bedeutung. Als prioritäre Art der FFH-Richtlinie ist der Juchtenkäfer Osmo-
derma eremita aus naturschutzrechtlicher Sicht das Flaggschiff der Baumhöhlenfauna. 
Eine systematische Nachsuche möglicher Vorkommen des Eremiten hat auf den Berliner 
Friedhöfen noch nicht stattgefunden. Auf den vier bisher stichprobenartig auf Holzkäferarten 
überprüften Flächen konnten trotz der vorhandenen Großhöhlen noch keine Vorkommen dieses 
Großkäfers nachgewiesen werden. Weil kleine Populationen von Osmoderma eremita wegen 
der versteckten Lebensweise erfahrungsgemäß nicht leicht zu finden sind, ist das Vorhanden-
sein einzelner Refugialpopulationen des Eremits auf Friedhofsflächen keineswegs auszu-
schließen. Gut entwickelte Altbaumbestände sind auf einem großen Teil der Berliner Friedhöfe 
vorhanden. Bei einer mit der Erfordernissen des Artenschutzes abgestimmten Umsetzung der 
Baumpflege und der Verkehrssicherung können sie auch im Sinne der FFH-Richtlinie zu 
bedeutsamen Biodiversitätszentren der Stadtnatur ausgebaut werden. 
 
4. Bedeutung für den Biotopverbund. 
 
Die Fläche hat eine große räumliche Nähe zum südlich angrenzenden Friedhof der St. Nikolai 
Gemeinde. Letzterer ist in Bezug auf Alt- und Totholzstrukturen noch etwas differenzierter aus-
gestattet. Er hat unter anderem einen höheren Anteil an Großhöhlenbäumen und eine gleich-
mäßigere Verteilung der für den Artenschutz besonders relevanten Habitate auf die vorhande-
nen Gehölzarten. Im Sinne eines Biotopverbundes ist zwischen beiden Flächen ein effektiver 
Artenaustausch möglich. Dieser Austausch stabilisiert den Artenbestand beider Friedhöfe und 
wertet sie als Refugiallebensräume der innerstädtischen Biodiversität erheblich auf. 
Ein Kernziel der FFH-Richtlinie ist die Förderung des genetischen Austausches zwischen iso-
lierten Populationen. Als Urwaldreliktart sind die Populationen des Eremiten oder Juchtenkä-
fers auch in Berlin selten, zerstreut und relativ stark isoliert. Das Netz der Berliner Friedhofs-
flächen weist ein hohes Entwicklungspotenzial für Starkholzlebensräume auf. Bei einer mit der 
Erfordernissen des Artenschutzes abgestimmten Umsetzung der Baumpflege und der Ver-
kehrssicherung können sie im Sinne der FFH-Richtlinie zu einer der tragenden Säulen eines 
berlinübergreifenden Altbaum-Verbundsystems entwickelt werden. 
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5. Totholz und anbrüchige Bäume mittlerer und schwacher Dimensionen 
 
Im Verhältnis zum Gesamtpotenzial ist der Bestand der anbrüchigen Bäume und des Totholzes 
schwacher bis mittlerer Durchmesserklassen zur Zeit eher gering entwickelt. Zahlreiche Arten 
besonders geschützter Bockkäfer benötigen diese eher unscheinbar wirkenden Strukturen als 
Lebensräume ihrer Larven. Absterbende oder anbrüchige Bäume mittlerer und schwacher 
Dimensionen sollten daher verstärkt erhalten werden. Z.B. durch Einrichten von Hochstubben 
und durch gezielte Lagerung möglichst wenig zersägter Stämme und Starkäste. 
 
6. Bandbreite der Holzpilzarten 
 
Fruchtkörper holzabbauender Pilze sind im Vergleich zu naturnah totholzreichen bzw. weniger 
beräumten Gehölzbeständen auffallend selten. Die Bandbreite der Holzpilzarten ist in Relation 
zum gesamten Gehölzbestand ebenfalls eher unterdurchschnittlich entwickelt. Daher ist die 
Käferfauna der Pilzfruchtkörper auf Holz auf den untersuchten Friedhofsflächen in Relation zu 
extensiv behandelten Gehölzbeständen auffällig lückenhaft. 
Pilzbesetzte Hölzer galten lange, zum Teil heute noch, als Schädlingsherde. Das Belassen 
stehender und liegender Totholzstrukturen in gärtnerisch gepflegten Anlagen widerspricht noch 
heute dem Ordnungsverständnis vieler Privatpersonen und Behörden. Im Gehölzbestand 
öffentlich zugänglicher Grünanlagen bewirkt die Verkehrssicherungspflicht eine hohe Eingriffs-
intensität, die die Gewährleistung ungestörter Alterungs- und Zersetzungsprozesse erschwert. 
Auf den Untersuchungsflächen findet man zwar markante Arten wie z.B. den Schuppigen Por-
ling Polyporus squamosus oder den Zunderschwamm Fomes fomentarius. Ihr Auftreten ist 
jedoch vereinzelt und unstet, sodass sich Populationen anspruchsvoller Bewohner von Pilz-
fruchtkörpern nicht dauerhaft etablieren können. Der Aufbau eines kontinuierlich verfügbaren 
Angebots von Holzpilzfruchtkörpern verschiedener Arten als Schlüsselhabitate der Xylobionten-
fauna erfordert ein konsequentes Belassen anbrüchiger Bäume sowie stehender und liegender 
Totholzstrukturen aller Stärkenklassen und Zersetzungsgrade. 
Auch stehendes und liegendes Holz schwächerer Durchmesserklassen (5 bis 30 cm) ist für eine 
ganze Reihe von Holzpilzarten attraktiv. Daher sollte man im Falle von Verkehrssicherungs-
problemen auch bei unscheinbar wirkenden Stämmen und Stämmchen regelmäßig und situa-
tionsangepasst Hochstubben bzw. Stümpfe von 2 bis 8 Metern Höhe einrichten. 
Die Absicherung eines kontinuierlich verfügbaren Angebots von Fruchtkörpern verschiedener, 
für die Artendiversität der xylomycetophagen Arthropoden relevanten Pilzarten erfordert in 
intensiver öffentlich genutzten Flächen eine gut strukturierte Ressourcenplanung. Stehendes 
und liegendes Totholz aller Durchmesserklassen und Zersetzungsgrade muß in Raum und Zeit 
nachhaltig zur Verfügung gestellt werden, wenn anspruchsvollere und gefährdete Bewohner der 
Holzpilzfruchtkörper auch im städtischen Raum dauerhaft überleben sollen. 
 
7. Kompromisslösungen zwischen Verkehrssicherungspflicht und Artenschutz 
 
Bei der Ausführung der Verkehrssicherung sind zum Teil als Lebensräume gefährdeter Arten 
gut geeignete Hochstubben eingerichtet worden. In Zukunft wäre beim Absetzen bruchgefähr-
deter Stämme unbedingt zu prüfen, ob bezüglich der abgenommenen Stamm- und Kronen-
bereiche größere Teile von mehreren Metern Länge belassen werden können. Denn im Ver-
gleich zu kurzen Stammrollen ergibt sich in grösseren Stammfragmenten innerhalb des Holz-
körpers sowohl eine günstigere kleinklimatische Differenzierung, als auch eine höhere Konstanz 
des Mikroklimas. Zusammenhängende Stämme ergeben zudem einen besseren optischen 
Eindruck. 
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8. Holzlagerplätze/Klafter mit Optimierungspotenzial: 
 
Die auf dem Friedhof zur Zeit vorhandenen, regellos strukturierten Holzlagerplätze und die 
systematisch aufgeschichteten Holzklafter wirken eher wie Verlegenheitslösungen für die 
Unterbringung von bei Verkehrssicherungsmassnahmen und bei Aufräumarbeiten anfallendes 
Totholz. Aus der Sicht des Artenschutzes sind sie sehr positiv zu bewerten. So konnte an einem 
Birken-Stammteil als allgemein seltener Holzpilz sogar die Samtige Tramete Trametes 
pubescens nachgewiesen werden. 
Die Nachfrage von Holz zur thermischen Verwertung (Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets) 
wächst zur Zeit extrem. Diese Nachfrage nimmt eine aus ökologischer und naturschutzfachli-
cher Sicht völlig inakzeptable Dimension an. Daher ist auch im Stadtgebiet verstärkt auf eine 
naturschutzfachliche Abstimmung der Freigabe von Sägeholz aus Baumpflegemassnahmen zu 
achten. 
Zur Anlage von Holzlagerplätzen detailliertere Angaben am Schluss des Berichtes. 
 
9. Die Umwidmungsflächen 
 
Auf den avisierten Umwidmungsflächen befinden sich die meisten der zur Zeit vorhandenen 
Starkholzstrukturen. Am Westrand des Friedhofs besteht eine Konzentration in Form von 
Stammteilen gefällter Pyramidenpappeln und in Form anbrüchiger Stämme. Die noch stehen-
den, mehr oder weniger vitalen Bäume bilden einen wesentlichen Teil des zur mittel- und 
langfristigen Gewährleistung des Habitatangebotes benötigten Reservoirs von Biotopholz-
Anwärtern. Entlang der Mauer zur Heinrich-Roller Strasse stehen aus naturschutzfachlicher 
Sicht wertvolle Hochstubben der Pyramidenpappel und eine Reihe von Biotopholz-Anwärtern. 
Die Inanspruchnahme dieser Flächen als Bauland (sonstige Nutzung kurzfristig) würde in der 
Gesamtbetrachtung eine erhebliche Minderung des naturschutzfachlichen Wertes bedeuten. 
Bei einer Umwidmung als Grünfläche besteht die Gefahr einer Verstärkung des Publikumsver-
kehrs. Die damit einhergehende, erhöhte Intensität der Durchführung von Verkehrssicherungs-
maßnahmen und von Pflegeeingriffen würde den Erhalt und den Ausbau des Bestandes an 
qualitativ hochwertigen Alt- und Totholzlebensräumen erheblich erschweren. 
Zur Zeit werden die für Begräbnisse nicht mehr in Anspruch genommenen Teile des Friedhofes 
durchaus regelmässig, aber vergleichsweise extensiv für die stille Erholung genutzt. Die durch 
Ruhe und relative Abgeschiedenheit gewährleistete, hohe Qualität des Erholungspotenzials 
sollte nicht durch Intensivierung entwertet werden. 
 
10. Verbesserung des Blühaspektes 
 
Ein extensives Pflegeregime könnte allerdings z.B. durch eine nach Teilflächen differenzierte, 
ein- und zweischürige Mahd das Spektrum der Blütenpflanzen vielfältiger und ansprechender 
gestalten. Die Verbesserung des Blühaspektes und die kontinuierliche Gewährleistung eines 
Blütenangebots über die gesamte Spanne der Vegetationsperiode hinweg würde sowohl die 
Attraktivität der Flächen für den Menschen erhöhen, als auch das Artenpotenzial mehrerer 
Insektengruppen fördern und stabilisieren. So benötigen viele Holzinsekten als Imagines ein 
zeitlich über die Hauptsaison von Mai bis Juli gestreutes Blütenangebot als Nahrungsgrundlage. 
Desgleichen gilt selbstverständlich für die vom Blütenbesuch abhängigen Vertreter z.B. der 
Wildbienen, solitären Wespen, Pflanzenwespen, Schwebfliegen und Schmetterlinge. 
Bezüglich des Blütenangebots wäre nicht nur auf krautige Pflanzen und Stauden zu achten. 
Eine systematische Diversifizierung des Artenspektrums in der Strauchschicht ist in Bezug auf 
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die Versorgung mit Pollen und Nektar ebenfalls sehr wirksam. Besonders attraktiv sind unter 
anderem heimische Rosaceen wie z.B. Weißdorn, Eberesche, Wildapfel, Hundrose und 
Brombeeren sowie Hartriegel, Johannisbeere und Schneeball. 
 
Evangelischer Georgen-Parochial-Friedhof III (Gustav-Adolf-Str.) 
 

1. Bedeutung als Artenreservoir und für den Biotopverbund. 
 
Wie die anderen drei auf holzbewohnende Organismen überprüften Friedhöfe bieten die große 
Flächenausdehnung und der ausgedehnte Baumbestand sehr gute Voraussetzungen für die 
Entwicklung gefährdeter Alt- und Totholzlebensräume. Vor dem Hintergrund der Erfordernisse 
der Verkehrssicherungspflicht erleichtert die Kombination von Teilflächen mit abgestufter 
Nutzungsintensität den Aufbau eines vollständigen, in Zeit und Raum nachhaltigen Spektrums 
für den Naturschutz relevanter Biotopholzstrukturen. 
Der große Eichenbestand bietet mittel- und langfristig auch realistische Möglichkeiten für die 
Ansiedlung der FFH-Art Cerambyx cerdo (Heldbock, Grosser Eichenbock). 
Das Entwicklungspotenzial für den Eremiten Osmoderma eremita geeigneter Lebensraumstruk-
turen (Großhöhlenbäume, vermulmte und stark verpilzte Baumruinen bzw. Hochstubben) ist 
ebenfalls als sehr hoch zu bewerten. 
 
2. Stand der Entwicklung 
 
Die den Bestand prägenden Eichen, Linden und Pyramidenpappeln haben zwar ein relativ 
hohes Alter. Die meisten Bäume befinden sich jedoch noch im Stadium des Aufwachsens bzw. 
in der Optimalphase. Daher sind Großhöhlen und strukturreiche Baumruinen als typische 
Elemente der Alterungsphase erst in vergleichsweise geringer Zahl vorhanden. Ausfälle von 
Höhlenbäumen bzw. von Anwärtern durch Verkehrssicherungsmaßnahmen (vollständige 
Fällung) sind bisher nur einzelne Ausnahmen. Um so mehr kommt es nun auf eine voraus-
schauende Planung an, die konsequent auf die Umsetzung von Kompromissen zwischen den 
Erfordernissen des Artenschutzes und der Verkehrssicherungspflicht setzt. 
Stehendes und liegendes Totholz stärkerer Dimensionen ist zur Zeit nur im zur kurzfristigen 
Umnutzung avisierten Bereich vorhanden. Ein ökologisch nachhaltiger Bestand verschiedenster 
Totholzstrukturen wäre z.B. durch die Einrichtung von Hochstubben bei bruchgefährdeten 
Bäumen und durch das Belassen unzersägter Stämme an geeigneten Stellen des großen 
Geländes leicht aufzubauen. 
 
3. Kernqualität Biotopbäume und Anwärter - Pyramidenpappel 
 
Auch auf diesem Friedhofsareal sind Pyramidenpappeln ein tragendes Element im System der 
Alt- und Totholzlebensräume. Das hohe Volumen einiger der lebenden Bäume bildet eine der  
Grundlagen für die nachhaltige, d.h. zeitlich und räumlich konstante Verfügbarkeit von Stark-
holzbiotopen. Zur Zeit sind unter anderem Stämme mit bodennahen Höhlen, Mulmkörpern und 
verpilztem Holz vorhanden. 
In der Fläche mit Spontanaufwuchs (Ecke Roelckestr./Laubenkolonie – avisierte Umwidmungs-
fläche „sonstige Nutzung kurzfristig“) ist schon stehendes und liegendes Pappel-Totholz starker 
Abmessungen mit gut entwickelter Fauna vorhanden. Ausführlichere Darstellungen von 
Strukturen und Arten auf dieser Teilfläche geben die kommentierten Abbildungen 298 bis 32 
und 38 bis 41 in Abschnitt B. 
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4. Kernqualität alter Lindenbestand 
 
Der Anteil älterer Linden am gesamten Baumstand ist relativ hoch. Die gut ausgeprägten Lin-
denalleen mit kuppelartiger, zum Teil bis nahe an den Boden reichender Belaubung sind aus 
ästhetischer Sicht eine besondere Qualität. 
 
5. Teillebensraum Astwerk 
 
Bei der Gattung Tilia läßt sich die Bedeutung sowohl des frischen, als auch des verpilzten 
Astwerkes aus der Sicht des Artenschutzes beispielhaft beschreiben. Denn sowohl das noch 
am Stamm sitzende, frische und verpilzte Astwerk, als auch das am Boden liegende Kronen-
holz wird von einer ganzen Reihe markanter Spezialisten besiedelt. So bevorzugen die auf 
diesem Friedhof nachgewiesenen Bockkäferarten Stenostola ferrea (Rote Liste D: 3, gefährdet), 
Exocentrus lusitanus (R.-L. D: 3, gefährdet) in auffallender Konstanz schon am Boden 
liegendes, oft schon mehr oder weniger verpilztes Astwerk der Lindenarten. Eine weitere in 
gleicher Weise eingenischte Art, Oplosia fennica (R.L.-D: 2, stark gefährdet), fehlt noch auf dem 
Georgen-Parochial-Friedhof III. 
Daher sollte man Kronenbruch möglichst vor Ort belassen. Dies ist natürlich am ehesten an 
Orten möglich, wo die üblichen Ordnungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht 
zwingend erforderlich sind. Auf dem Georgen-Parochial-Friedhof III sind hierfür die für Umwid-
mungen avisierten Flächen entlang der nördlich angrenzenden Laubenkolonie besonders ge-
eignet. 
Frisch abtrocknende Lindenäste des besonnten Kronenraumes sind der Larvallebensraum des 
in Berlin/Brandenburg zur Zeit verschollenen Großen Lindenbockkäfers Saperda octopunctata 
(bundesweit als 2, stark gefährdet eingestuft). Typisch für Totholz des Kronenbereiches ist auch 
der Linden-Zystidenrindenpilz Peniophora rufomarginata, an den typische Pilzkäfer wie die sehr 
wärmeabhängige Art Ennearthron pruinosulum und die im Gebiet nachgewiesene Art Orthocis 
vestitus gebunden sind. 
Zur Förderung dieser und ähnlich eingenischter Arten benötigt man Linden, in deren Kronen 
Astreinigungs- und Absterbeprozesse ungestört ablaufen können. Solche sich weitgehend 
selbst überlassene Bäume können in solchen Teilen der Stadtlandschaft erhalten und gefördert 
werden, die keiner strengen Verpflichtung zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht unter-
liegen. Für die Umsetzung dieses Naturschutzzieles bieten sich auf dem Georgen-Parochial-
Friedhof III wiederum die für Umwidmungen avisierten Flächen entlang der nördlich angrenzen-
den Laubenkolonie an. 
Analoge Artbeispiele lassen sich für andere Gehölzgattungen wie z.B. Ulmen und Eichen an-
führen. 
 
6. Entwicklungsziel Xylobiontenfauna der Linden 
 
Ein prioritäres Artenschutzziel in Bezug auf die Entwicklung eines möglichst vollständigen Xylo-
biontenspektrums der Linden wäre die Etablierung dauerhafter Populationen des Großen 
Lindenprachtkäfers Scintillatrix rutilans. Die deutschlandweit stark gefährdete, sehr wärmeab-
hängige Art ist als Larve auf frisch austrocknendes, noch assimilathaltiges, stark besonntes 
Splintholz angewiesen. Solche Frischholzstrukturen stellen sich an Bäumen mit Trocken-
schäden, bei Windbrüchen und an aus Altersgründen absterbenden Linden ein. Für den dauer-
haften und kontinuierlichen Erhalt austrocknender Baumteile und Windbruchstrukturen benötigt 
man Bäume und Gehölzbestände abseits der Besucherströme, bei denen Verkehrssicherungs-
maßnahmen nicht  oder nur eingeschränkt durchgeführt werden müssen. 
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In Berlin ist Scintillatrix rutilans vom Aussterben bedroht, wobei als Gefährdungsursache mit 
dem Artenschutz nicht abgestimmte Verkehrssicherungsmaßnahmen an alternden Bäumen an 
erster Stelle stehen. 
 
7. Verschiedene Hohlstrukturen mit verpilztem Holz und Mulm in lebenden Bäumen. 
 
Wie schon unter Punkt 2. erwähnt, befindet sich das Baumhöhlenpotenzial des Georgen-Paro-
chial-Friedhof III erst im Anfangsstadium seiner Entwicklung. Immerhin sind besonders an 
Pappeln und Linden schon Höhlen und Höhleninitialen verschiedenen Typs vorhanden. Das 
Spektrum reicht von kamin- bis rinnenartigen, teilweise offenen Strukturen hin zu abgeschlosse-
neren Faulstellen in Form alter Bruchstufen, Ansatzstellen starker Totäste und großer Ast-
löcher. Diese Lebensräume beherbergen schon heute eine Fauna mit zum Teil überregional 
gefährdeten Arten. 
 
8. Die Umwidmungsflächen 
 
In der Nordwestecke (sonstige Nutzung kurzfristig) befindet sich angrenzend an die große 
Kompostfläche des Friedhofes ein Areal mit spontan aufgewachsenem Laubholzbestand. Er 
besteht im wesentlichen aus Spitzahorn. Vom Lebensraumpotenzial für anspruchsvollere Holz-
bewohner her betrachtet sind die eingestreuten Exemplare anderer Gehölzarten wichtig. Zu 
erwähnen sind z.B. alte, totholzreiche Büsche der Haselnuss Corylus avellana. 
Auf diesem Teilareal konzentrieren sich auch die zur Zeit wenigen, stärkeren Totholzstrukturen 
des Friedhofgeländes. Es handelt sich z.B. um Stämme der Pyramidenpappel, um durch 
Überschüttung abgestorbene Eichen und um eine sehr strukturreiche Baumruine des Spitz-
ahorns. 
Die Fläche ist schon aus stadtökologischer Sicht er haltenswert. Hier läßt sich z.B. die 
langfristige Sukzessionsdynamik der spontanen Gehöl zverjüngung wissenschaftlich 
beobachten und dokumentieren. Für die Entwicklung v on Trittsteinhabitaten unter 
anderem für xylobionte Organismen sind solche Ruher äume abseits des Publikums-
verkehrs sehr wichtig. Denn auf den beruhigten Teil flächen kann man auf die ansonsten 
erforderlichen, intensiveren Verkehrssicherungsmaßn ahmen verzichten. Natürliche 
Alterungs- und Zerfallsprozesse des Alt- und Tothol zes können hier als Voraussetzung 
der Entwicklung nischenreicher Lebensräume anspruch svoller, überregional gefährdeter 
Holzbewohner weitgehend ungestört ablaufen. 
Ein interessantes Detail sind die zahllosen Eichenkeimlinge, die sich auf dem Kompostplatz in 
der Nordostecke des Geländes eingestellt haben. Die zum Teil rasenartig dicht aufkommenden 
Baumpflänzchen gehen auf zusammengekehrtes Laubwerk des Jahres 2005 zurück, das offen-
sichtlich sehr viele keimfähige Eicheln enthielt. Diese genetisch authochtone Eichen-Naturver-
jüngung ließe sich eventuell für kostengünstige Nachpflanzungen nutzen. 
Der Nordwestteil des Friedhofes (sonstige Nutzung langfristig) ist von Lindenalleen, lockerem 
Altbaumbestand und wiesenartigen Flächen geprägt. Das Areal wäre als extensiv genutzter 
Entwicklungsraum für den weitgehend ungestörten Ablauf naturnaher Alterungs- und Absterbe-
prozesse an Bäumen sehr geeignet. Hier könnten abseits intensiv der Verkehrssicherungs-
pflicht unterliegender städtischer Räume Biotopholzstrukturen wie z.B. Großhöhlenbäume und 
besonntes Kronenholz großzügiger geduldet werden. Die Großflächigkeit erlaubt die Anlage 
von Lagerplätzen für Stämme und große Kronenteile, die an den Hauptwegen des Friedhofes 
und im Straßenland anfallen. 
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Durch eine differenzierte Mahd und durch die Einbringung heimischer Sträucher wie z.B. des 
bei Insekten verschiedener Gruppen stark nachgefragten Weißdorns wäre der Blühaspekt der 
offenen Teilareale deutlich zu verbessern. 
 
Friedhöfe Nordend (Blankenfelder Str.) 
 
1. Bedeutung als Artenreservoir und für den Biotopverbund. 
 
Wie die anderen drei auf Vorkommen gefährdeter Holzbewohner überprüften Friedhöfe bieten 
die große Flächenausdehnung und der ausgedehnte Baumbestand sehr gute Voraussetzungen 
für die Entwicklung gefährdeter Alt- und Totholzlebensräume. Vor dem Hintergrund der Erfor-
dernisse der Verkehrssicherungspflicht erleichtert die Kombination von Teilflächen mit abgestuf-
ter Nutzungsintensität den Aufbau eines vollständigen, in Zeit und Raum nachhaltigen Spek-
trums für den Naturschutz relevanter Biotopholzstrukturen. 
Der hohe Eichenanteil bietet mittel- und langfristig auch realistische Möglichkeiten für die An-
siedlung der FFH-Art Cerambyx cerdo (Heldbock, Grosser Eichenbock). 
Das Entwicklungspotenzial für den Eremiten Osmoderma eremita geeigneter Lebensraumstruk-
turen (Großhöhlenbäume, vermulmte und stark verpilzte Baumruinen bzw. Hochstubben) ist 
ebenfalls als sehr hoch zu bewerten. 
Die Fläche liegt relativ nah am Gelände der Botanischen Anlage Blankenfelde. Die beiden 
Flächen sind durch Areale mit lockerer Bebauung (Kleingartenkolonien) und mit relativ hohem 
Gehölzanteil verbunden. Die Botanische Anlage hat eine traditionell gute Ausstattung mit Alt- 
und Totholzlebensräumen, die erwiesenermaßen von zahlreichen überregional gefährdeten 
Arten besiedelt sind. Im Sinne eines Biotopverbundes ist zwischen beiden Flächen ein effektiver 
Artenaustausch möglich. Dieser Austausch stabilisiert den Artenbestand der Flächen und wertet 
sie als Refugiallebensräume der Biodiversität erheblich auf. 
Ein Kernziel der FFH-Richtlinie ist die Förderung des genetischen Austausches zwischen iso-
lierten Populationen. Als Urwaldreliktart sind die Populationen z.B. des Eremiten oder Juchten-
käfers auch in Berlin selten, zerstreut und relativ stark isoliert. Das Netz der Berliner Friedhofs-
flächen weist ein hohes Entwicklungspotenzial für Starkholzlebensräume auf. Bei einer mit der 
Erfordernissen des Artenschutzes abgestimmten Umsetzung der Baumpflege und der Ver-
kehrssicherung können sie im Sinne der FFH-Richtlinie zu einer der tragenden Säulen eines 
Berlin übergreifenden Altbaum-Verbundsystems entwickelt werden. 
 
2. Stand der Entwicklung 
 
Jungwuchs, Bäume mittleren Alters und Altbäume sind relativ gleichmäßig in hohen Anteilen 
vorhanden. Der insgesamt stufige Aufbau der Altersstruktur und die beachtliche Flächenaus-
dehnung des Geländes bietet sehr günstige Voraussetzungen für den Aufbau eines ökologisch 
nachhaltigen Angebots von Biotopholz aller Stärkenklassen mit allen Habitatvarianten und 
Zustandsformen. 
Ein Teil der den Bestand prägenden Eichen, Ahorne, Linden und Rosskastanien hat ein relativ 
hohes Alter. Zwar befindet sich auch hier ein Großteil der Bäume noch im Stadium des Auf-
wachsens bzw. in der Optimalphase. Daher sind Großhöhlen und strukturreiche Baumruinen als 
typische Elemente der Alterungsphase erst in verhältnismäßig geringer Zahl vorhanden. Es ist 
jedoch auffallend, dass im Vergleich zu den Friedhöfen Evangelischer Georgen-Parochial III 
und Georgen Parochial I / St. Marien u. St. Nikolai II im Altbestand einige überdurchschnittlich 
gut entwickelte Großhöhlenbäume vorhanden sind. Eine ganze Reihe dieser für den Arten-
schutz besonders wertvollen Bäume stehen im zur kurzfristigen Umnutzung avisierten Bereich 
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entlang der Blankenfelder Straße ! Das Arteninventar dieser nischenreichen Bäume weist im 
Vergleich mit den beiden anderen oben genannten Friedhöfen einen deutlich höheren Anteil 
gefährdeter bzw. anspruchsvoller Holzinsekten auf. 
Ausfälle von Höhlenbäumen bzw. von Anwärtern durch Verkehrssicherungsmaßnahmen (voll-
ständige Fällung) sind bisher einzelne Ausnahmen. Um so mehr kommt es nun auf eine voraus-
schauende Planung an, die konsequent auf die Umsetzung von Kompromissen zwischen den 
Erfordernissen des Artenschutzes und der Verkehrssicherungspflicht setzt. 
Stehendes und liegendes Totholz schwächerer bis mittlerer Dimensionen ist zur Zeit in den zur 
kurzfristigen Umnutzung avisierten Bereich in relativ hoher Menge vorhanden. Ein ökologisch 
nachhaltiger Bestand verschiedenster Totholzstrukturen wäre z.B. durch die Einrichtung von 
Hochstubben bei bruchgefährdeten Bäumen und durch das Belassen unzersägter Stämme an 
geeigneten Stellen des großen Geländes leicht aufzubauen. 
 
3. Artendiversität der Holzpilze 
 
Im Vergleich zu den anderen beiden Friedhöfen ist das Spektrum der Holzpilzarten erheblich 
vielfältiger entwickelt. Dies geht auf die Unberührtheit großer Teile der zur kurzfristigen Umwid-
mung avisierten Flächen zurück. In weiten Bereichen findet seit vielen Jahren kein nennens-
werter Publikumsverkehr mehr statt. Innerhalb der seit Jahrzehnten spontan aufgewachsenen 
Gehölze und dem Ausgangsbestand ergeben sich Konkurrenz- und Ausdunkelungsprozesse, 
die zu einem breiteren Spektrum anbrüchiger Bäume und abgestorbener Individuen geführt 
haben. Da zumindest in den Umwidmungsflächen kaum Totholzberäumung durchgeführt wurde 
und so gut wie keine steuernden Eingriffe erfolgt sind, konnte sich die Artendiversität der Holz-
pilze deutlich besser entwickeln, als auf den anderen untersuchten Flächen. 
Die Eigendynamik des Gehölzbestandes bringt allerdings auch gewisse Nachteile mit sich. So 
ist eine Reihe alter Birnbäume durch den Schattendruck der konkurrierenden Ahorne fast voll-
ständig abgestorben. Desgleichen gilt für kleinere Kirschbäume (es handelt sich eventuell auch 
um nicht näher bestimmte Ziergehölze aus der Gattung Prunus) und für einige Jungeichen. 
Selbst der neophytische Eschenahorn trägt maßgeblich zur Biodiversität bei. So konnte an 
einem abgestorbenen Exemplar mit rinnenförmiger Ausfaulung sogar ein Fruchtkörper des 
recht seltenen Behangenen Seitlings Pleurotus dryinus gefunden werden. Ein besonders alter, 
durch seine ausladende Mehrstämmigkeit sehr imposanter Eschenahorn in der Nordwestecke 
des Geländes ist parasitisch vom Treppenförmigen Steifporling Oxyporus populinus besiedelt. 
Durch die allmählich fortschreitende Weißfäule und durch das hohe Holzvolumen wird der 
Baum für anspruchsvolle xylomycetobionte Insekten sehr attraktiv. 
 
 
4. Verschiedene Hohlstrukturen mit verpilztem Holz und Mulm in lebenden Bäumen 
 
Im Lebensraumsegment Kleinhöhlen mit differenzierter Mikrostruktur ist in den zur kurzfristigen 
Umwidmung avisierten Flächen ein auffallend breites Angebot zu verzeichnen. Das Spektrum 
umfaßt Astlochhöhlen in verschiedenen Entwicklungsphasen, Buntspechthöhlen und 
Ausfaulungen mit abwechslungsreichem Grad der Ausfaulung bzw. Verpilzung. 
So gibt es z.B. eine lange Reihe vor vielen Jahren auf den Stock gesetzter und wieder durch-
gewachsener Ahorne, die an den alten Kappungsstellen Hohlräume mit variantenreichem 
Besiedlungspotenzial entwickelt haben. 
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5. Die Umwidmungsflächen 
 
Wesentliche Merkmale der avisierten Umwidmungsflächen wurden schon in den Kapiteln 1 bis 
4 erläutert. Aus stadtökologisch-wissenschaftlicher Sicht ist als eigene Qualität die weitgehend 
ungestörte Konkurrenz- und Wuchsdynamik des zu einem großen Teil spontan aufgewachse-
nen Gehölzbestandes hervorzuheben. Auf den einzelnen Teilflächen hat der Spontanaufwuchs 
ein ganz unterschiedliches Alter. Während die inner- und zwischenartliche Ausdifferenzierung 
und Konkurrenz in den relativ jungen Beständen auf den südlichen Teilgrundstücken der Um-
widmungsflächen noch in vollem Gange ist, ist dieser Prozeß im nördlichen Bereich weitgehend 
abgeschlossen. Hier findet man einen fast hallenartigen, von älteren Ahornen geprägten, relativ 
homogen aufgebauten Waldbestand. Die mittel- und langfristige Entwicklung der Ruderalgehöl-
ze in Bezug auf ihre Artenzusammensetzung und ihrer vertikalen bzw. horizontalen Differenzie-
rung im Laufe der Alterungs- und Zusammenbruchsphasen ist ein wichtiges Beobachtungsziel 
der stadtökologischen Forschung. 
 
 
Abschnitt B.: Illustrierte Beschreibung repräsentat iver Biotopholzstrukturen 
 
Ev. Georgen Parochial I / St. Marien u. St. Nikolai II (Prenzlauer Allee) 
 

Abb. 1: Sehr gut entwickelter, als Lebensraum des 
Eremiten Osmoderma eremita hervorragend ge-
eigneter  Grosshöhlenbaum auf dem Friedhof der 
St. Nikolai-Gemeinde. 
Der Baum repräsentiert eine typische, z.B. durch 
Windeinwirkung und/oder Zwieselabriß häufige 
Habitatsituation. 
Die Linde ist vital und weist eine alte, durch 
Kompensationsholz stabilisierte Ausbruchstelle 
eines Starkastes bzw. einer Nebenkrone auf. Teile 
des Stammholzes sind weitreichend weißfaul ver-
pilzt mit kontinuierlicher Bildung eines Mulm-
körpers. Für die Ansiedlung überregional gefähr-
deter Holzbewohner unter den Insekten und Pilzen 
sind die fließenden Übergänge zu noch wenig 
abgebautem Reif- und Splintholz bzw. zu leben-
den, saftführenden Holzschichten von elementarer 
Bedeutung. 
Falls bei solchen aus naturschutzfachlicher Sicht 
überdurchschnittlich wertvollen Bäumen 

Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich sind, wären primär milde Eingriffe umzusetzen. 
Etwa situationsabhängig in der Staffelung Entlastungsschnitte und Kappung oberhalb des 
Höhleneingangs. Bei der Kappung ist darauf zu achten, dass als Schutz vor einem Zuviel an 
ein-dringendem Niederschlagswasser oberhalb der Höhlung ein ausreichender Bereich mit 
festem Holz belassen wird.  

 
Abb. 1: Linde mit Großhöhle 
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Abb. 2: Georgen Parochial I / St. Marien u. St. Nikolei II 
Zu Abbildung 1 analoge Höhleninitiale an einer Roßkasta-
nie. Die Höhlenbildung befindet sich an diesem Teilkronen-
ausriß jedoch noch im Anfangsstadium. Die Ausprägung 
einer viele Liter umfassenden Höhlung mit vermorschten 
Innenwänden und geschichtetem Mulmkörper nimmt Jahr-
zehnte in Anspruch. Wegen der langen Entwicklungszeiten 
von Großhöhlen bedarf die nachhaltige Bereitstellung 
dieses Lebensraumes einer langfristig angelegten Planung. 
Bei weitem nicht alle Höhlen sind als Lebensräume des 
Eremiten geeignet. Staunässe wird ebenso gemieden wie 
große Trockenheit. Dauerhafte, starke Durchfeuchtung ist 
die Bedingung für das Auftreten anderer Artengruppen wie 
z.B. spezialisierter Schwebfliegen sowie des deutschland-
weit und in Berlin vom Aussterben bedrohten Bluthals-
Schnellkäfers Ischnodes sanguinicollis. Trockener Mulm ist 
die Domäne von Spezialisten wie des deutschlandweit stark 
gefährdeten Mattschwarzen Mehlkäfers Tenebrio opacus. 
 
 

Abb. 3: Männliches Exemplar des Eremiten oder Juchten-
käfers Osmoderma eremita. Als prioritäre Art der FFH-
Richtlinie ist die Art im juristischen Sinne ein Leitorganis-
mus der Baumhöhlenfauna. Man darf jedoch nicht ver-
gessen, dass über den Eremit hinaus eine ganze Reihe 
europaweit ebenso gefährdeter Mulmbewohner als Ur-
waldrelitarten eine intensive Förderung durch gezielte 
Entwicklungs- und Erhaltungsmaßnahmen benötigt. Die 
ausgedehnten Baumbestände der Berliner Friedhöfe 
können ein wesentliches Element eines stadtübergreifen-
den Altbaum-Verbundsystems werden. Als eine der 
Zielarten des Berliner Biotopverbunds wurde 

 
der deutschlandweit stark gefährdete Feuerschmied Elater ferrugineus ausgewählt. Diese bis 
2,4 cm große Schnellkäferart kommt regelmäßig mit dem Eremiten vergesellschaftet vor. Sie 
kann aber ein breiteres Spektrum von Baumhöhlentypen nutzen und ist zudem viel ausbrei-
tungstüchtiger. 
 

Abb. 4, 5: Georgen Parochial I / St. Marien u. 
St. Nikolai II. 
Prächtiger, vitaler Bergahorn bei den Gebäu-
den am Eingang Prenzlauer Allee. Massiv 
umwallte und somit stabilisierte Großhöhlen-
initiale mit fortgeschrittener Verpilzung und 
kleinem Mulmkörper. Besiedlung durch ge-
fährdete Mulmpflanzenkäfer wie z.B. Myceto-
chara axillaris (Rote Liste-D: 2, stark gefähr-
det) und allgemeiner verbreitete, in Totholz-
lebensräumen euryökere Arten wie z.B. 
Mycetochara linearis. Durch seinen unter-
setzten Wuchs ist dieser Höhlenbaum 
statisch relativ stabil. Wegen seiner Statur 
und wegen seiner Austriebsfreudigkeit  kann 

 
Abb. 2: Roßkastanie 

 
Abb. 3: Eremit - Männchen 

  
Abb. 4: Bergahorn Abb. 5: Bergahorn 
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der Stamm bei wachsender Bruchgefahr durch gezielte Entlastungsschnitte lange als stehende, 
lebende Baumruine erhalten werden. 
 

Abb. 5, 6 und 7. 
Verpilzte Stammareale, 
Höhleninitialen und 
komplett in Mulmkörper, 
in verpilztes Holz und in 
Übergangsbereiche zu 
saftführenden Schich-
ten ausdifferenzierte 
Höhlen sind für den 
Artenschutz grundsätz-
lich von hoher Bedeu-
tung. In der Regel 
assoziiert man den 
Lebensraumtyp Baum-
höhle mit dicken, älte-
ren Bäumen. Wie die 
nebenstehenden Abbil-
dungen zeigen, ent-
wickeln sich für Höhlen-
bewohner geeignete 

Strukturen jedoch sehr regelmäßig  in erstaunlich dünnen Stämmen. Solche Jungbäume sollten 
im Verkehrssicherungsfall wie ihre alten Vettern ebenso als Hochstubben eingerichtet oder an 
geeignete Lagerplätze verbracht werden (Abb. 6 und 7: Georgen Parochial I / St. Marien u. St. 
Nikolai II, Abb. 8: St. Nikolai Gemeinde). 
 

 
Abb. 9, 10: Georgen Parochial I / St. Marien u. St. Nikolai II – Eine der in allen vier Untersu-
chungsgebieten sehr seltenen Birken mit aktiven Fruchtkörpern des Zunderschwamms Fomes 
fomentarius. Wegen der unzureichenden zeitlichen Konstanz und der Seltenheit dieses 
Schlüssellebensraumes konnten selbst in Berlin an sich verbreitete, monophage Bewohner von 
Fomes fomentarius wie der Kerbhalsige Baumschwammkäfer Bolitophagus reticulatus (Abb. 11 
rechts) vorerst nicht gefunden werden. 

   
Abb. 6: Linde Abb. 7: Ahorn Abb. 8: Ulme 

   
Abb. 9: Fomes-Birke Abb. 10: Fomes-Birke Abb. 11: Schwarzkäfer 



 14 

Als Pioniergehölz nimmt die Birke im Spontanaufwuchs der Friedhofsflächen oft einen nennens-
werten Anteil am Gesamtbestand ein. Im Vergleich zu den oft dominierenden Ahornen weisen  
die Alt- und Totholzstrukturen der Birken ein erheblich breiteres Spektrum an Pilzarten und 
Kleinlebensräumen auf. Dies hat zum einen biochemische Gründe. Der Zunderschwamm als 
einer der wichtigsten Schlüsselpilze der Insektenbesiedlung tritt nur selten an Vertretern der 
Gattung Acer auf. Die Birke hingegen ist mit der Rotbuche und der Schwarzpappel einer seiner  
 

bevorzugten Wirte. Die Zahl der für die Biodiversität des Tot-
holzes relevanten Pilzarten ist an der Birke allgemein deutlich 
höher, als an den Acer-Arten. Weitere Beispiele sind z.B. der 
Birkenblättling Lenzites betulinus, der Birkenporling Piptoporus 
betulinus und die Samtige Tramete Trametes pubescens 
(Abb. 12 links nebenstehend). 

Ein weiteres, wichtiges Individualmerkmal der Birke ist ihre 
spezifische Borkenstruktur: 

- Zum einen bietet die grobrissig-zerklüftete, dicke Borke  
   älterer Bäume im Vergleich zu Spitzahornen gleicher Stärke  
   für Arthropoden ein höheres Besiedlungspotenzial. 
- Die dicke Birkenborke bewirkt im Vergleich zu Spitz- und  
   Bergahorn einen viel besseren Schutz vor Austrocknung, so- 
 

    daß in dieser Hinsicht sogar das Vorkommen anspruchsvoller Arten wie des Grossen  
    Zangenbocks Rhagium sycophanta möglich wird. 

- Im Spiegelrindenbereich bewirkt die bandartig quer um den Stamm verlaufende Textur der 
Birkenrinde einen oft sehr dauerhaften Zusammenhalt des oft schon völlig vermorschten, 
mit der Hand zerteilbaren Holzkörpers. Dadurch bleibt der von Gängen und Spalten durch-
zogene, vermulmte Holzkörper als zusammenhängende Struktur intakt, mikroklimatisch 
stabil und somit als Lebensraum diverser Holzbewohner attraktiv. 

 
Spitz- und Bergahorn zeigen im Vergleich mit der Birke aus naturschutzfachlicher Sicht eigene 
Qualitäten: 
 
- Die erreichbaren Stammdurchmesser und die Gesamt-Lebenserwartung sind deutlich 

höher. Daher erfolgt die Bildung von Großhöhlen bei Spitz- und Bergahorn erheblich 
regelmäßiger. 

- Bestimmte, bei der Birke fast vollständig fehlende Holzpilzarten treten an Spitz- und 
Bergahorn regelmäßig auf. Beispiele sind die als Höhlenbildner und Lebendbaumbesiedler 
sehr wichtigen Arten Goldfell-Schüppling Pholiota aurivella sowie der Laubholz-
Schwammporling Spongipellis spumeus. 

 
Die Zahl und die Dichte stehender und liegender  Biotopholzstrukturen der Birke ist auf dem 
Georgen Parochial I / St. Marien u. St. Nikolai II-Friedhof durchaus verbesserungsfähig. Zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit des Strukturangebots müssen stehend absterbende und ver-
morschende Strukturen nach Möglichkeit ungestört belassen oder im Falle von Verkehrssiche-
rungsproblemen in Form von Hochstubben bzw. als eingekürzte Bäume gezielt erhalten 
werden. Gebrochenes Totholz, das nicht an Ort und Stelle belassen werden kann, wäre auf 
speziell ausgewiesenen Plätzen dauerhaft im Gebiet zu lagern. 
 
 
 
 

 
Abb. 12: Tramete 
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Abb. 12, 13 und 14: Die Altpappeln entlang der Mauer an der Heinrich-Roller-Strasse bilden ein 
Kernelement des Altbaumbestandes und der schon als Lebensräume gefährdeter Arten ent-
wickelten Biotopholzstrukturen. 
 

Dicke Hochstubben beherbergen bei fortgeschrittener Verpilzung 
große Kolonien der kleinen braunen Holzameise Lasius brunneus. 
Diese Ameisenart nagt Gangsysteme und Kammern nur in weich-
verpilztes, vorwiegend stehendes Totholz. Die Gastkäferfauna von 
Lasius brunneus ist sehr artenreich. In den Pappelstubben wurde 
unter anderem der nebenstehend abgebildete, bundesweit gefähr-
dete Kurzflügelkäfer Euryusa sinuata gefunden (Abb. 16 neben-
stehend). 
Die lebenden Bäume wurden zum Teil vor Jahrzehnten in etwa 3 
bis 4 Metern Höhe gekappt. Die oft stark verzweigten, ja fast 
buschförmigen Sekundärkronen sind schon am lebenden Baum 
wegen der verschachtelten Fülle ihrer Kleinstrukturen wertvolle 
Niststätten, Lebensräume und Überwinterungsverstecke zahlloser 
Arthropoden- und Vogelarten. 

Sehr positiv zu bewerten ist die sowohl auf dem benachbarten 
Friedhof der St. Nikolai-Gemeinde (Mauer entlang der Strasse 
Prenzlauer Berg), als auch auf dem Georgen Parochial I / St. 
Marien u. St. Nikolei II-Friedhof umgesetzte Einrichtung von 

Hochstubben aus abgestorbenen oder anbrüchigen Pyramidenpappeln. Das große 
Stammvolumen und die Höhe der Stümpfe erlauben die Ausprägung von stark differenzierten, 
kleinklimatischen Gradienten in der Vertikalen und Horizontalen des Holzkörpers. Das große 
Holzvolumen bietet zudem ausreichend Schutz z.B. vor Prädatoren wie z.B. den Buntspechten, 
beugt stärkeren Schwankungen des Feuchtegehaltes und des Temperaturganges vor und 
bedient zudem die Ansprüche an Starkholz gebundener Arten.  
 

   
Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15 

 
Abb. 16 
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Abb. 17, 18 und 19: Die Pyramidenpappel in Abb. 17 (ganz links) konnte ungestört absterben. 
Man kann den Verlust des Baumes bedauerlich finden. Jedoch, die Standortbedingungen auf 
den Friedhöfen an der Prenzlauer Allee sind für eine an die gute Wasserversorgung der Weich-
holzauen angepasste Gehölzart aus dem Formenkreis von Populus nigra suboptimal. Aus der 
Sicht des Artenschutzes ist das vorläufige Belassen des austrocknenden Baumes geradezu 
vorbildlich. Denn Frischholzbewohner sind auf noch nicht abgebaute Assimilate und auf einen 
hohen Feuchtegehalt des Bastes und des Splintholzes angewiesen. Diese stofflichen und 
mikroklimatischen Ressourcen sind nur für kurze Zeit in den ersten zwei bis drei Jahren nach 
dem Absterben vorhanden. Durch das schnelle, wahrscheinlich auf einen massiven Trocken-
schaden zurückzuführende  Absterben ist das frische Totholz der Krone in den ersten Jahren 
noch nicht vermorscht. Daher geht von dem stehenden Baum vorerst keine überdurchschnitt-
liche Verkehrsgefährdung aus. Abb. 19 rechts zeigt alte, nach dem Abfallen der Borke freige-
legte Fraßgänge des in Deutschland stark gefährdeten Sechsfleckigen Pappelprachtkäfers, der 
wegen der kontinuierlichen Verfügbarkeit von assimilathaltigem Pappel-Totholz auf dem Fried-
hof Georgen Parochial I / St. Marien u. St. Nikolai II und dem benachbarten Friedhof der St. 
Nikolai-Gemeinde vorkommt. 
Abbildung 18 (Mitte) zeigt die Umsetzung eines für den Artenschutz günstigen Kompromisses 
mit der Verkehrssicherungspflicht. Wo der Erhalt des ganzen Totholzstammes aus Sicherheits-
gründen nicht möglich ist, bieten durch Hubsteiger, Kletterer oder mit Hilfe von Sprengstoff 
eingerichtete Hochstubben in situationsangepaßter Länge die Möglichkeit für einen weitreichen-
den Erhalt des aus strukturellen und mikroklimatischen Gründen als Lebensraum besonders 
wichtigen, stehenden Hauptstammes. Je höher der belassene Baumstumpf ist, desto eher 
können Spechte den verbleibenden Reststamm für den Bau von Bruthöhlen nutzen. Die Nach-
nutzung der Spechthöhlen und des allmählich vermorschenden Holzkörpers durch andere 
Höhlenbrüter der Avifauna, durch Fledermäuse, durch diverse Insektenarten und durch eine 
Vielzahl von Pilzarten macht die künstlichen Hochstubben zu Schlüsselstrukturen der Natur-
schutztstrategie in Ökosystemen der Siedlungsgebiete und Ballungsräume. 
Das schnelle, den gesamten Baum betreffende Austrocknen betrifft bzw. betraf nur einen Teil 
der Pappeln. Bei anderen Individuen stirbt die Krone in einem sich über Jahre erstreckenden 

   
Abb. 17 Abb. 18  Abb. 19 
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Prozeß von der Spitze her allmählich ab. Das verzögerte Austrocknen der Bäume führt alljähr-
lich zur Bildung physiologisch stark geschwächter Stammbereiche. Die natürlicherweise vorhan-
dene, biochemische Abwehr der lebenden Bäume ist dann so stark beeinträchtigt, dass Frisch-
holzspezialisten aus den Familien der Bock-, Pracht- und Borkenkäfer erfolgreich zur Brut 
schreiten können. Bei einer Revitalisierung der anbrüchigen Bäume z.B. durch günstige Witte-
rung, Bewässerung und gezielte Düngung werden die Larven vieler Frischholzinsekten durch 
das Wiedererstarken der baumeigenen Abwehr sogar abgetötet. 
 

  
Abb. 20: Pappel - Stammrollen Abb. 21: Pappel - Stammrollen 

 
Abb. 20 und 21: Im Rahmen der Verkehrssicherung entstandene, kurze Stammrollen. In der 
Nähe von Gebäuden gibt es oft keine andere Möglichkeit zum sicheren Absetzen bruchgefähr-
deter Bäume. Die kurzen Stammstücke werden durchaus von einer größeren Artenzahl von 
Holzpilzen und Holzinsekten genutzt. Jedoch, aus kleinklimatisch-strukturellen Gründen sind 
Stammrollen im Vergleich zum zusammenhängenden Holzkörper großer Stammteile oder voll-
ständig unzersägter Bäume weniger gut als Lebensräume gefährdeter Holzbewohner unter den 
Pilzen und Insekten geeignet. Liegende, ganze Stämme passen sich im Vergleich zu den künst-
lich wirkenden Sägestücken aus ästhetischen Sicht auch besser ins Gesamtbild von Friedhofs- 
und Parklandschaften ein. Daher sollten nach Möglichkeit technische Optionen ausgeschöpft 
werden, die zum Erhalt großvolumiger Holzkörper führen. In ausreichender Entfernung empfind-
licher Strukturen wie z.B. Bauten und Grabmalen bietet sich die Sprengtechnik an. In der Nähe 
befestigter Trassen wäre beim Absetzen von Bäumen die Hilfestellung von Kränen praktikabel. 
Bei entsprechender Einweisung der Hubsteigerbesatzungen und der Kletterer ist in vielen 
Fällen sicher auch das Belassen mehrere Meter langer Baumteile umsetzbar. 
 

Abb. 22: Das Bild zeigt das größte 
auf dem Friedhofsgelände liegend 
erhaltene Stammstück einer wahr-
scheinlich natürlich gebrochenen 
Pappel. Die natürlich entstande-
nen, unregelmäßigen Bruchkanten 
und die Größe der Struktur sind 
schon aus ästhetischer Sicht 
günstiger zu bewerten, als das 
Erscheinungsbild der in Abb. 20 
und 21 gezeigten Sägerollen. 
Auch das Lebensraumpotenzial ist 
breiter gefächert. Denn die 
Schwankungen von Temperatur 
und Feuchtigkeitsgehalt nehmen 

mit wachsendem Volumen des Holzkörpers ab. 

 
Abb. 22: Pappel – großes Stammstück 
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Abb. 23: Spontanaufwuchs Spitzahorn Abb. 24: Spontanaufwuchs Ahorn/Birke 

 

Abb. 23 und 24: Von spontaner Verjüngung geprägte Gehölzbereiche des Friedhofs Georgen 
Parochial I / St. Marien u. St. Nikolai II. Besonders in dichten, noch im Aufwachsen begriffenen 
Jungbeständen (Abb. 24) könnte man noch durch gezielte Entnahme eines Teils der Bäume auf 
die Ausprägung tiefer beasteterer Stämme und auf breitere, gleichmäßigere Kronenformen 
hinwirken. Tiefer beastete Bäume mit ausladenderer Krone sind einerseits aus äthetischer Sicht 
ansprechender. Niedrigere, breitkronigere Bäume sind wegen ihres stabileren H/D-Verhält-
nisses zudem aus statischen Gründen günstiger zu bewerten. Im Zuge der Auflichtung der 
Bestände könnte man durch gezielte Freistellung auch die Lebenserwartung der aus der Sicht 
des Artenschutzes wertvollen Birken erhöhen. 
 

 

 
Schwach dimensioniertes Totholz  der Eberesche  
Sorbus aucuparia. In der weißfaul verpilzten 
Stammbasis kann sich z.B. der auf dem Gelände 
nachgewiesene Pinselkäfer Trichius zonatus ent-
wickeln. Die Käfer benötigen ein ausreichendes 
Blütenangebot: Rosaceen, Apiaceen usw. 

Abbildung 25 links:    Abgestorbener Busch der Eberesche Sorbus aucuparia. 
Abbildung 26 rechts:  Pinselkäfer Trichius zonatus. 
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Abb. 27: Alteiche mit Splintplatte Abb. 28: Rindenkäfer 
Colydium filiforme 

 
Abb. 26: Als Lebensraum gefährdeter Xylobionten hoch wertvolle Alteiche mit umfangreicher 
Splintplatte und Höhlenbildung auf dem Friedhof der St. Nikolai Gemeinde südlich der Straße 
Prenzlauer Berg. Ein weiterer Beleg für das hohe naturschutzfachliche Potenzial der Berliner 
Friedhofsflächen. 
Die hart-weißfaulen Splintplatten sind Lebensraum von Pochkäfern wie z.B. Oligomerus 
brunneus. Die Entwicklungsstadien der Pochkäfer sind ihrerseits die Nahrungsgrundlage z.B. 
des deutschlandweit stark gefährdeten und international als Urwaldreliktart geführten Rinden-
käfers Colydium filiforme (Abb. 27). Die Tiere haben in Anpassung an die engen Gangsysteme 
ihrer Beutetiere eine extrem schmale Körpergestalt. 
Die Art konnte an der abgebildeten Eiche im Jahr 2006 noch nicht gefunden werden. Die 
Isoliertheit des Standortes hat die Besiedlung des an sich hervorragend geeigneten Baumes 
durch eine Reihe speziell eingenischter, an anderen Orten Berlins vorkommender Arten bisher 
verhindert. Ein Beleg für die Notwendigkeit des Aufbaus eines dichteren Biotopholz-Verbund-
systems, das auch ausbreitungsschwächeren Arten die Erschließung neu entstandener 
Habitate ermöglicht. 
 
 
 
Evangelischer Georgen-Parochial-Friedhof III (Gustav-Adolf-Str.) 
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Abb. 29, 30 nebenstehend: Stark dimensio-
nierte Baumruinen wie der abgebildete 
Hochstubben eines Spitzahorns sind auf den 
untersuchten Friedhofsflächen in Relation 
zum gesamten Gehölzbestand zur Zeit aus 
mehreren Gründen unterrepräsentiert. 
Die relativ wüchsigen, jüngeren bzw. reifen 
Bestände treten erst allmählich in die natür-
liche Alterungs- und Zerfallsphase ein. Die 
Erhaltung anbrüchiger und abgestorbener 
Altbäume aus Gründen des Schutzes selte-
ner bzw. in der Kulturlandschaft nur noch 
reliktär verbreiteter  Bewohner der ehemali-
gen Naturwälder unserer Region steht erst 
seit vergleichsweise kurzer Zeit im Mittel-
punkt gezielter Artenschutzmaßnahmen. 
Wegen der fehlenden Tradition und wegen 
der geringen Zahl der zur Zeit für Starkholz-
bewohner unter den Käfern und Pilzen 
geeigneten, strukturreichen Baumveteranen 
und Ruinen kann man auf den Untersu-
chungsflächen im Vergleich zu Schutzge-
bieten mit historisch gewachsener, natur-
waldartiger Entwicklungsdynamik wie z.B. 
der Pfaueninsel keine artenreiche Urwald-
reliktfauna erwarten. Jedoch, schon an den 
vereinzelt vorhandenen, durch Gangsys-
teme, Mulmkörper, Mulmtaschen, Ameisen- 

 

 

 
 
 
 
 
Abb. 31 links 
 
Abb. 32 rechts 
 
Nahansichten 

von Abb. 29/30 
mit 

Nagegängen, 
Spalten und 
gelockerter 

Borke 

 
kolonien, pilzmyzelhaltiges Holz,  und zerklüftete Holzkörper sehr nischenreichen „Häusern der 
Natur“ sind einige markante Indikatorarten mit zum Teil überregionaler Gefährdung vertreten. 
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Abb. 30, 31: In der Nahansicht ist die individuenreiche Besiedlung der Ahornruine durch ver-
schiedene im noch härteren, weißfaulen Holz lebende Pochkäferarten zu erkennen. Risse und 
abstehende Borken mit kleinen Ansammlungen von Nagemehl ergänzen das breite Spektrum 
der in einem Stamm vereinten Kleinlebensräume. 
 

Abb. 33: Der im Mulm der Ahornruine nachge-
wiesene Sägehörnige Mulmflanzenkäfer Pseudo-
cistela ceramboides gilt bundesweit als stark 
gefährdet. Die Larven benötigen einen konstant 
trockenen, durch Insektenreste und andere organi-
sche Rückstände nährstoffreichen Mulm. Sie halten 
sich im Gegensatz zu dem hier ebenfalls hier vor-
kommenden, in Deutschland gefährdeten Schwar-
zen Pflanzenkäfer Prionychus ater mehr in der Peri-
pherie der Baumruine auf bzw. bevorzugen ver-
mulmtes Holz und kleinere Mulmtaschen hinter 
Borken. Die Larven von Prionychus ater haben einen 
höheren Feuchtigkeitsbedarf und leben daher vor-
zugsweise in größeren Höhlen bzw. mehr in der 
Tiefe ausgedehnterer Mulmansammlungen. 
Pseudocistela ceramboides ist im Gebiet mit dem 
bundesweit gefährdeten Schmal-Pflanzenkäfer 

Allecula morio vergesellschaftet. 
 

Abb. 34: In den Baumruinen des Berliner Raumes wird der 
nebenstehend abgebildete, bundesweit stark gefährdete 
Dornschienen-Rindenkäfer Pycnomerus terebrans mit 
hoher Stetigkeit nachgewiesen. Die Art konnte auch auf 
den Friedhöfen in Pankow und in Prenzlauer Berg gefun-
den werden. Der Käfer lebt vorzugsweise als Gast der 
Kleinen braunen Holzameise in stehend verpilztem 
Stammholz. Für das Vorkommen ist die Art und die 
Vitalitätsstufe des Wirtsbaumes nicht entscheidend. Der 
stehende Brutbaum muß ein ausreichendes Volumen ab 
etwa 35 cm Durchmesser haben, verpilzte Areale aufwei-
sen und möglichst auch eine Kolonie von Lasius brunneus. 
Im Gegensatz zu anderen Ameisengästen kann Pycnome-
rus terebrans unabhängig von Ameisen auch an beson-
ders gut entwickelten Pilzmyzelien Populationen aufbauen. 
Dies kommt besonders in Eichen mit Besatz durch den 
Schwefelporling Laetiporus sulphureus vor. Durch die 
relative Breite der nutzbaren Strukturen ist der Dorn-
schienen-Rindenkäfer im Vergleich zu eng eingenischten 
Myrmecobionten wie z.B. der vom Aussterben bedrohten 
Euryusa coractata weniger anfällig gegenüber einem 
Mangel an Brutraum. Pycnomerus terebrans ist in Berlin 
dennoch als Indikator bzw. als Pionierart einer aus 

naturschutzfachlicher Sicht hochwertigeren Biotopholzqualität einzustufen.. 
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Abb. 35 Abb. 36 Abb. 37 

 
Abb. 35, 36, 37: Auf dem Georgen-Parochial-Friedhof III hat der zum Teil alte Bestand der 
Pyramidenpappel ein sehr hohes naturschutzfachliches Potenzial. Die Vitalität der Bäume ist 
trotz der zum Teil weit fortgeschrittenen Höhlen- und Kaminbildung vergleichsweise gut. 
Dadurch sind günstige Voraussetzungen für die nachhaltige Entwicklung aus naturschutzfachli-
cher Sicht sehr wertvoller Lebensraumstrukturen des Starkholzes gegeben. 
 

  
Abb. 38: Abgestorbene Eichen und Pappeln Abb. 39: Nagegänge 

 
Abb. 38, 39: Durch Überschüttung abgestorbene Eichen und Pappeln auf dem Kompostplatz. 
An den abgestorbenen Stämmen leben eine ganze Reihe zum Teil anspruchsvollerer 
Holzkäferarten. Im stark weißfaulen, feuchteren Holz der Pappelstämme entwickelt sich z.B. die 
räuberische Larve des bundesweit gefährdeten Zottigen Laubschnellkäfers Stenagostus rhom-
beus (mit bis 21 mm eine der großen, anspruchsvolleren Arten). 
Das rechte Bild (Abb. 39) zeigt eine der abgestorbenen Eichen mit Fraßgängen von 
Bockkäfern. Die im subkontinental geprägten Klima ohnehin schon hohe, durch die Groß-
stadtthermik noch verstärkte Wärmetönung begünstigt das Vorkommen einer großen Artenzahl 
an Eiche gebundener Frischholzbewohner. Der Kronenbereich des ansehnlichen 
Eichenbestandes auf anderen Teilflächen des Friedhofes beherbergt ein Grundpotenzial auch 
anspruchsvollerer Arten, weil an älteren Bäumen unter anderem durch Astreinigungsprozesse 
und Bruchereignisse kontinuierlich neue Brutmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 



 23 

 
 

Voraussetzung für die dauerhafte Etablierung 
anspruchsvoller Frischholzbewohner der Eiche 
ist die systematische Duldung von Austrock-
nungsprozessen, sei es durch Trockenstreß 
oder durch das eher als Ausnahme anzu-
sehende Ersticken der Wurzeln. Für das unge-
störte Altern von Bäumen braucht man im 
Stadtgebiet auch Räume, die außerhalb des 
strengen Verkehrssicherungsregimes des 
Straßenlandes liegen. Teile der Umwidmungs-
flächen auf den Friedhöfen sind hierfür gerade-
zu prädestiniert. 
Der blaumetallisch und rot gefärbte Scheiben-
bock Phymatodes testaceus (Abb. 40) ist einer 
der häufigsten an austrocknendem Eichenholz 
auftretenden Bockkäfer. Die Larven und 
Puppen werden von Spechten systematisch 
nachgesucht. Weil die Spechte dabei die 
inneren Borkenschichten freilegen, zeigen die 
betroffenen Eichen oft eine für das Frisch-
holzkäferstadium charakteristische, braun-
rötliche Färbung. 
Der an den Eichen des Ev. Georgen-Parochial-
Friedhofes III ebenfalls vertretene, wespenähn-
lich gefärbte Bunte Widderbock Plagionotus 
detritus (Abb. 41) ist bundesweit stark 
gefährdet. Er benötigt Standorte mit hoher 
Wärmetönung und stärkeres Holz mit dickerer 

Borke. Der forstwirtschaftlich bedingte, hohe Nutzungsdruck auf Eichenholz sowie falsche 
Ansätze des Forstschutzes bedingen ernstzunehmende Engpässe in der Verfügbarkeit von 
geeignetem Brutraum. Der wegen seines guten Ausbreitungsvermögens in Berlin noch relativ 
stetig auftretende  Plagionotus detritus ist Stellvertreter weiterer, noch stärker bedrohter Eichen-
käfer wie z.B. des Wellenbindigen Prachkäfers Coraebus undatus und des Blassen 
Eichenbockes Hesperophanes pallidus (deutschlandweit stark gefährdet bzw. vom Aussterben 
bedroht). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 40: Phymatodes testaceus 
. 

 
 

Abb. 41: Widderbock Plagionotus detritus 
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Friedhöfe Nordend (Blankenfelder Str.) 
 

  
Abb. 42: Rosskastanie it Höhle Abb. 43: Rosskastanie mit Sekundärkrone 

 
 

Abb. 42, 43, 44: Der zur Zeit am besten ent-
wickelte Großhöhlenbaum aller untersuchten 
Friedhofsflächen. Vor längerer Zeit in etwa 4 
Metern Höhe gekappte Roßkastanie mit außer-
gewöhnlich umfangreicher und vitaler Sekundär-
kronenbildung. Die Wuchskraft des Baumes 
überrascht, zumal es sich schon zur Zeit der 
Kappung um einen Höhlenbaum gehandelt 
haben muß. 
Der Baum belegt die hohen Erfolgsaussichten  
starker Einkürzungsmaßnahmen als Kompromiß 
zwischen den Belangen des Artenschutzes und 
der Verkehrssicherungspflicht. Konsequent aus-
geführte Kappungen werden von einigen Baum-
pflegern noch immer als „Baumverstümmelung“ 
abgelehnt, obwohl sie in vielen Fällen die einzige 
Möglichkeit zum Erhalt stehender, aus natur-
schutzfachlicher Sicht wertvoller Biotopbäume 
sind. Die abgebildete Roßkastanie widerlegt auch 
das Argument, Kappung sei Fällung auf Raten.  

 

 
Abb. 44: Roßkastanie Nahansicht 
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 Die Lebenserwartung der betroffenen Bäume wird ganz offensichtlich unterschätzt. 
Der gesamte Stamm ist von einem verschachtelten System aus Übergangsbereichen von 
lebendem zu vermorschtem Holz, Nagegängen, Mulmtaschen, Mulmkörpern und Tiernestern 
durchzogen. Der Feuchtegradient ist in der Vertikalen sehr gut ausgeprägt: Während im Fuß 
Staunässe herrscht, findet man in den höhergelegenen Stammteilen diverse Übergänge bis zu 
fast staubtrockenen Bereichen. 
Es verwundert nicht, dass die lebende Baumruine mit ihrem überbordenden Nischenreichtum 
die artenreichste Holzinsektenfauna aller auf den drei untersuchten Friedhofsflächen vorhande-
nen Biotopbäume aufweist. 
 

Abb. 45: Vom optischen Eindruck her 
gesehen ist die Kammschnake 
Flabellifera ornata der spektakulärste 
Nachweis. Einige Tiere konnten aus 
Larven gezüchtet werden, die in 
nassen Mulmbereichen des Höhlen-
komplexes gesammelt wurden. Die 
ausbreitungstüchtige, flugfreudige Art 
ist in Berlin relativ weit verbreitet. Sie 
bevorzugt stärker wärmebegünstigte 
Brutbäume und kann sich auch in 
relativ kleinen Mulmtaschen ent-

wickeln, die sich z.B. in Ausfaulungen dicker Kronenäste bilden. Daher findet man Flabellifera 
ornata regelmäßig auch in Straßenbäumen. 
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Abb. 46: Roßkastanie mit schon weit in den 
Stamm reichender Initiale einer Großhöhle. Die 
auf die Schwachstelle wirkenden Hebelkräfte der 
zum Teil sehr ausladenden Krone werden früher 
oder später zu einer Bruchgefährdung führen. Als 
vorbeugende Maßnahme wäre bei Erreichen 
einer kritischen Restwandstärke die konsequente  
Einkürzung der Krone und schließlich die Einrich-
tung eines Hochstubbens sinnvoll. Das empor-
klimmende Efeu begrünt den Stamm schon zu 
Lebzeiten. Die Kletterpflanze ist eine gute Hilfe 
zur Aufwertung des optischen Eindrucks der oft 
recht  pfahlartig wirkenden, hohen Stümpfe ein-
zeln stehender Bäume. 
In den von Pilzmyzel und Insekten besiedelten 
Wänden des Hohlraums bilden sich durch den 
fortschreitenden Holzabbau fließende Über-
gangsbereiche von intaktem Holz zu vermorsch-
ten und vermulmten Strukturen. Durch intakte 
Stoffströme feucht gehaltene Bereiche mit zwar 
myzelhaltigem, aber noch festem Holz sind der 
Lebensraum einer Reihe spezialisierter Holz-
käferarten. 

 
Abb. 47: Die Leitart des Lebensraumes verpilz-
tes Holz im lebenden Baum ist der überregional 
gefährdete, bis 2,4 cm große  Beulenkopfbock 
Rhamnusium bicolor. Seine Larven sind von 
intakten Stoffströmen absolut abhängig und 
sterben daher bei Austrocknung ihres Wirts-
baumes ab. Der reichhaltige und dichte Baum-
bestand der Stadt Berlin bietet der recht wärme-
liebenden Art in hoher Frequenz geeignete 
Lebensräume und hervorragende Ausbreitungs-
möglichkeiten. Verpilzte Faulstellen entstehen 
an Straßen- und Parkbäumen regelmäßig durch 
tiefer ins Holz reichende Verletzungen, die z.B. 

 

auf Astbruch, auf Anfahrschäden und nicht zuletzt auf natürliche Alterungsprozesse zurück-
gehen. Auch bei den notwendigen Pflegemaßnahmen lassen sich mit der Zeit verpilzende 
Schnittstellen oft nicht vermeiden. 
Rhamnusium bicolor wurde auf den Friedhöfen Nordend 2006 aktuell nachgewiesen (Roßkas-
tanie Abb. 41 bis 43. Seine Larven folgen der Front der in das intakte Holz vordringenden 
Pilzmyzelien. Ihr Gangsystem und ihre Bohrspäne werden von einer Vielzahl weiterer Arten als 
Lebensraum und Nahrungsgrundlage genutzt. Als bundesweit stark gefährdete Begleitart lebt 
hier unter anderem der Mulmpflanzenkäfer Mycetochara axillaris. 
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Abb. 48: Der in Deutschland stark gefährdete 
Mulmpflanzenkäfer Mycetochara axillaris ist 
ein steter Begleiter des Bockkäfers Rham-
nusium bicolor. Die Art ist in Bezug auf die 
potenziellen Brutbäume jedoch deutlich 
flexibler, weil die Larven in schon stärker 
vermorschtem, mulmhaltigem Holz leben und 
sich zum Teil auch in schon abgestorbenen 
Stämmen erfolgreich entwickeln. In Berlin ist 
Mycetochara axillaris zwar weit verbreitet. Die 

 

Brutbäume werden jedoch wie die des Rhamnusium bicolor aus Gründen der Verkehrssiche-
rung sehr häufig und kontinuierlich gefällt. Deshalb können sich Populationen noch anspruchs-
vollerer Bewohner des feucht verpilzten Holzes lebender Bäume wie z.B. des deutschlandweit 
vom Aussterben bedrohten Holzrüsselkäfers Rhyncolus reflexus zur Zeit nicht dauerhaft 
stabilisieren. Daher hat der Erhalt lebender Bäume mit verpilztem Stammholz aus naturschutz-
fachlicher Sicht eine sehr hohe Priorität. Die Kompromißoptionen, die sich im Spannungsfeld 
zwischen Verkehrssicherung und Artenschutz anbieten, wurden schon beschrieben: Starke 
Einkürzung, Kappung und Einrichtung von Hochstubben. 
 
 

Abb. 49: Alteichen haben aus naturschutzfachlicher Sicht ein 
besonders hohes Entwicklungspotenzial, das sich von dem an-
derer Gehölzarten wie z.B. der Rosskastanie erheblich unter-
scheidet. Der abgebildete Baum von den Friedhöfen Nordend hat 
eine alte, an den dicken Überwallungsrändern erkennbare 
Borkenverletzung, die wohl auf Blitzschlag zurückgeht. Das 
weißfaul verpilzte, aber viele Jahre lang hart bleibende Holz der 
Blitzrinnen-Splintplatte wird von einer eigens spezialisierten 
Käfergesellschaft bewohnt. Die alte Blitzrinne ist eine Eintritts-
pforte für Pilze, besonders für den Schwefelporling Laetiporus 
sulphureus. Der selbst in einigen Naturschutzpublikationen noch 
als „gefährlicher Feind alter Eichen“ bezeichnete Schwefelporling 
beherbergt eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Käferarten, 
die zum Teil als Urwaldreliktarten in ganz Mitteleuropa gefährdet 
sind. Der Verpilzungsprozeß bzw. die Entwicklung eines Höhlen- 
und Mulmtaschenkomplexes ist ein völlig natürlicher Alterungs-
vorgang, der sich über viele Jahrzehnte hinzieht. Das rankende 
Efeu verschönert den optischen Eindruck des zur Zeit vitalen 
Altbaumes und erhöht auch die ästhetische Akzeptanz des in 
ferner Zukunft eventuell einzurichtenden Hochstubbens. 
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Abb. 50 Abb. 51 Abb. 52 

 
Abb. 50, 51 und 52: Höhlenstrukturen sind nicht nur an dicken Bäumen für den Artenschutz 
wichtig. Die drei abgebildeten Spitzahorne wurden vor langer Zeit auf den Stock gesetzt. An 
den großen Schnittflächen trat Verpilzung ein, die zur Bildung kleinerer Höhlen, von Mulmtöpfen 
und von umfangreich verpilzten bzw. vermulmten Holzbereichen führte. Eine hohe Zahl von 
Insekten-arten aus verschiedenen Gruppen nutzt diese Lebensräume. Im vermulmten, 
trockeneren Holz lebt z.B. die Larven der Kammschnake Dictenidia bimaculata und des 
Mulmpflanzenkäfers Mycetochara linearis, im nassen Mulm die der Schwebfliege Xylota lenta, 
im feucht verpilzten Holz der Rüsselkäfer Phloeophagus lignarius (alle auf dem 
Friedhofsgelände in Nordend nachgewiesen). 
 

 
Abb. 53: Im Schattendruck des Ahornaufwuchses 
absterbende Kirsche mit Buntspechthöhle und um-
fangreich braunfaulem Holz. Stehende Totholzstruk-
turen verschiedener Zersetzungs- bzw. Härtegrade 
sind für den Bruthöhlenbau von Spechten und einiger 
Meisenarten wichtig. Im Nistmaterial und in den ver-
pilzten Inneren der Höhlenbäume lebt eine Vielzahl 
von Arthropodenarten. Obwohl von schwächeren 
Totholzstämmen bzw. von deren Hochstubben keine 
Gefahr im Sinne der Verkehrssicherungspflicht aus-
geht, sind sie im Gehölzbestand der Grünanlagen oft 
unterrepräsentiert. Grund: Sie werden häufig im 
Zuge unverständlicher Aufräumarbeiten beseitigt. Auf 
den naturnahen Flächen entlang der Blankenfelder 
Strasse zeigt sich das naturschutzfachlich wertvolle 
Potenzial, das auch im vom Alter her gesehen durch-
schnittlichen Gehölzbestand der meisten Grünanla-
gen bzw. im Abstandsgrün realisiert werden könnte.  
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Abb. 54: Zunderschwamm Abb. 55: Flacher Lackporling 

 
Abb. 53, 54: Die Friedhöfe Nordend zeigen im Vergleich zu den beiden anderen in Pankow und 
Weißensee den höchsten Reichtum an Holzpilzarten. Links eine konkurrenzbedingt abgestor-
bene Birke mit totem und aktivem Fruchtkörper des Zunderschwamms Fomes fomentarius. 
Rechts ein Fruchtkörper des Flachen Lackporlings Ganoderma lispiense, der sich nach der 
Verlagerung seines Entwicklungssubstrates geotrop neu ausgerichtet hat. 
Der Zunderschwamm erzeugt eine simultane Weißfäule, indem er Lignin und Zellulose in etwa 
gelichzeitig abbaut. Der Flache Lackporling hingegen bewirkt eine selektive Delignifizierung als 
Sonderform der Weißfäule, bei der zuerst die Ligninbestandteile des Holzes zersetzt werden. 
Die unterschiedlichen biochemischen und strukturellen Veränderungen, die die jeweiligen Pilz-
arten im Holzkörper verursachen, sind eine maßgebliche Ursache für die Spezialisierung vieler 
Holzinsektenarten auf einzelne Pilzarten bzw. auf bestimmte Gruppen von Pilzen. 
 

Abb. 56: Der Pflaumen-Feuerschwamm Phellinus 
pomaceus ist vorzugsweise an physiologisch 
geschwächten bzw. an abgestorbenen Baumrosa-
ceen der Gattung Prunus zu finden. 
Auf den Friedhöfen Nordend wird Totholz von im 
Schattendruck der Ahornaufwuchses absterben-
den Kirschen und Zierpflaumen besiedelt. Die 
harten Fruchtkörper werden von den Räupchen 
einiger Schmetterlingsarten (Tineidae – Echte 
Motten) bewohnt. Das weißfaul verpilzte Holz ist 
die potenzielle Entwicklungsgrundlage z.B. einer 
ganzen Reihe besonders und streng geschützter 
Bockkäferarten wie des im Gebiet nachgewiese-
nen Blüten-Schmalbockes Alosterna tabacicolor. 
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Abb. 57: Die Fruchtkörper 
der Rötenden Tramete 
Daedaleopsis confragosa 
sind recht kurzlebig. Sie 
erscheinen im Herbst an 
Totholz verschiedener Laub-
bäume und vergehen im 
Laufe der Winter- und Früh-
jahrsmonate. Die relativ 
weichfleischigen Fruchtkör-
per werden im Vergleich zu 
denen von Phellinus poma-
ceus von einer größeren 
Artenzahl genutzt. Ein 
monophager Spezialist die-

ses Pilzes ist der Glanzkäfer Epuraea distincta, der allerdings nur in ausgedehnteren 
Feuchtwaldsituationen und dort vorzugsweise an Weide auftritt. 
 

Abb. 58, 59: Wie schon er-
wähnt, ist die Lebensraum-
funktion von Schwachholz-
strukturen aus der Sicht des 
Artenschutzes keinesfalls zu 
unterschätzen. Das gilt für 
assimilathaltiges Frischholz 
ebenso, wie für verpilztes und 
zunehmend vermorschtes 
Substrat. Die im Schatten-
druck abgestorbene Jung-
eiche trägt die krustenartigen 
Fruchtkörper des Rinden-
sprengers Vuilleminia come-
dens. Entwicklungssubstrat 
des im Gebiet gefundenen 

Bockkäfers Grammoptera ustulata. 
 

 

Abb. 60: Ein besonders prachtvoll gefärb-
ter Bewohner verpilzter Schwachholz-
strukturen ist die Faulholzmotte Oeco-
phora bractella. Die Räupchen der auf 
den Friedhöfen Nordend vorkommenden 
Art leben z.B. an vom Boden aufragen-
dem oder noch am Stamm sitzendem, 
verpilztem Astwerk. Die Art ist nicht 
selten, wegen ihrer Nachtaktivität jedoch 
schwer zu beobachten. 
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Abb. 61: Alter Eschenahorn Abb. 62: Treppenförmiger Steifporling 

 
Abb. 61, 62: Ein alter, auffallend stark entwickeltes, vielstämmiges Exemplar des Eschen-
ahornes Acer negundo am Beginn der Zerfallsphase. Neophytische Gehölze werden im Ver-
gleich zu heimischen Arten von einer deutlich geringeren Zahl holzbewohnender Insekten und 
Pilze genutzt. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die qualitativen und quantitativen Unter-
schiede der Artenspektren von Art zu Art allerdings erheblich (MÖLLER 1998). 
Definitiv verpilztes Holz wird unabhängig von der Gehölzart prinzipiell von Insekten aus den ver-
schiedensten Ordnungen und Familien besiedelt. Die Großaufnahme rechts zeigt Fruchtkörper 
des Treppenförmigen Steifporlings Oxyporus populinus, der seine Abbaufunktion schon als 
Parasit am lebenden Eschenahorn beginnt. Über die vom Pilz verursachte Weißfäule wird das 
Holz des Neophyten für viele heimische Insektenarten wie z.B. Käfer und Kammschnaken als 
Nahrung verfügbar. 
 

   
Abb. 63 Abb. 64 Abb. 65 
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Abb. 63, 64: Auf den Friedhöfen Nordend findet man eine ganze Reihe von Beispielen, wie 
alternde Exemplare und Totholz des Neophyten Acer negundo in der städtischen Ruderal-
vegetation zu wesentlichen Trägern von Biodiversität werden können. Der abgebildete Hoch-
stubben mit Myzel und Fruchtkörper des Rillstieligen Austernseitlings Pleurotus cornucopiae 
sind z.B. für Schwammkäfer wie dem im Gebiet nachgewiesenen Mycetophagus quadripustu-
latus attraktiv (Abb. 65). 
 

  
Abb. 66: Trockenholz Abb. 67: Schlupflöcher von Ptilinus pectinicornis 

 
Abb. 66, 67: Eine auch das Auge ansprechende Trockenholzstruktur des Eschenahornes. Frei 
im Luftraum exponiert herrschen ganz andere mikroklimtische Bedingungen, als bei dauernd 
dem nivellierenden Einfluß der Bodenfeuchte ausgesetzten, liegenden Hölzern. Der bis 8 mm 
lange Kammfühler-Pochkäfer Ptilinus pectinicornis ist für stehendes, hart-weißfaules Trocken-
holz der Laubgehölze sehr charakteristisch (Abb. 71 folgende Seite). Wie man an den dicht an 
dicht liegenden Schlupflöchern auf Abbildung 70 ersieht, ist die Besiedlungsdichte in den 
Bruthölzern oft sehr hoch. Daher lohnt es sich oft sogar für den großen Schwarzspecht, den 
dicht an dicht gepackten Larven und Puppen nachzustellen. 
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Abb. 68: Männchen des Kammfühler-Poch-
käfers Ptilinus pectinicornis. Die stark gefieder-
ten bzw. kammartig erweiterten Fühler dienen 
als Geruchssinnesorgane zum Auffinden der 
Weibchen. Die Entwicklungsstadien von Ptili-
nus pectinicornis bilden die Grundlage einer 
speziellen Biozönose. Eine ganze Reihe von 
Käfer- und Schlupfwespenarten tritt als Verfol-
ger auf. Darunter sind z.B. der Buntkäfer Tillus 
elongatus (Rote Liste Berlin: 3), der Schwarze 
Flachkäfer Grynocharis oblonga (Rote Liste D.: 
2) und der Fächerkäfer Pelecotoma fennica 
(Rote Liste D.: 1). Zwar konnte bisher keine 
dieser Arten auf den untersuchten Friedhofs-
Teilflächen gefunden werden. Mit einem durch 
künftige Entwicklungsmaßnahmen wachsen-
den Angebot an Biotopholzstrukturen und mit 
zunehmender Stabilisierung des Lebensraum-
angebots ist ihre Zuwanderung jedoch sehr 
wahrscheinlich. 

 
 

Abb. 69: Rinnenförmige Borkenverletzungen gehen oft auf 
umstürzende Nachbarbäume, auf herabfallende Kronenteile 
und auf Blitzschlag zurück. Der Verlust der schützenden 
Borke bewirkt zwangläufig eine Besiedlung durch holzab-
bauende Pilze. Milde Parasiten wie der Rillstielige Austern-
seitling Pleurotus cornucopiae lassen lebenswichtige Teile 
wie das Kambium und Teile des Wasserleitungssystems 
unbehelligt, sodaß sich der Baum trotz zunehmender Aus-
höhlung statisch stabilisieren und noch Jahrzehnte lang am 
Leben bleiben kann. Selbst relativ schwache Stämme wie 
der abgebildete Eschenahorn können im Laufe der Jahre 
komplexe Totholzlebensräume mit Mulmtaschen und Zer-
setzungsgradienten des Holzkörpers entwickeln. In Nordend 
lebt an solchen Strukturen z.B. der bundesweit gefährdete 
Mulmpflanzenkäfer Allecula morio.  
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Abb. 70: Bogenförmig vom Boden ab-
gehobener, stark weißfauler und ver-
morschter Pappelstamm. Im Gegensatz 
zu den künstlichen Stammrollen in 
Prenzlauer Berg ist an der hier abge-
bildeten, natürlich entstandenen Struk-
tur die Ausdifferenzierung mikroklima-
tischer Gradienten und ein das Klein-
klima stabilisierender, zusammen-
hängender Holzkörper realisiert. Über 
die aus naturschutzfachlicher Sicht 
bessere Eignung als Lebensraum ist 

 

der liegende Totholzstamm im Vergleich zu Stammrollen auch aus ästhetischer Sicht viel 
ansprechender. 
 

Abb. 71: In den stickstoffreichen Ruderalgehöl-
zen der Friedhöfe Nordend wächst auch der 
Riesenbovist Langermannia gigantea. Abge-
bildet ist ein reifer Fruchtkörper mit grünlicher 
Sporenmasse. Neben allgemein verbreiteten 
Pilzkäfern ist die Art auch ein potenzieller 
Larvallebensraum des seltenen, im Berliner 
Raum aber stetig nachgewiesenen  Kugelpilz-
käfers Caenocara subglobosa (Rote Liste 
Deutsch-land: 1, vom Aussterben bedroht). 
 

  
Abb. 72: Ahorn-Spontanaufwuchs Abb. 73: Älterer Ahorn-Spontanaufwuchs 

 
Abb. 72, 73: Ansichten von Ahorn-Ruderalgehölzen entlang der Blankenfelder Straße. Links ein 
stark konkurrenzgeprägtes, dynamisches Aufwuchsgeschehen mit viel schwach dimensionier-
tem Totholz. 
Rechts ein stärker ausdifferenzierter, gereifter Bestand. Aus der Sicht des Artenschutzes wer-
den die Holzinsektenfauna und die Holzpilzspektren des Berg- und Spitzahorns im Vergleich zu 
anderen Arten wie z.B. Stieleichen, Linden und Ulmen mehr im höheren Alter bzw. nach Errei-
chen stärkerer Dimensionen interessant. Aus der Sicht der Forschung wirft die weitere Entwick-
lung von Struktur und Artenzusammensetzung der ahorngeprägten Ruderalgehölze grund-
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legende Fragestellungen auf. So wäre zu untersuchen, ob die Dominanz der Ahorne auf Dauer 
erhalten bleibt, oder ob im späteren Verlauf ein Diversifizierungs- bzw. Verdrängungsprozeß 
durch andere Arten wie z.B. Eichen, Linden, Rot- und Hainbuchen stattfindet. 
 
Holzlagerplätze 
 
In Parkanlagen, an Strassen, auf Friedhofsflächen und auf Bauland werden regelmäßig Alt-
bäume gefällt. Gründe sind einerseits Verkehrssicherungsmaßnahmen, bei denen die 
Umsetzung artenschutzgerechter Kompromisse wie z.B. Kappungen oder die Einrichtung von 
Hochstubben nicht praktikabel erscheint. Andererseits wird die Beseitigung der Bäume durch 
den Flächenbedarf erforderlich. 
Verkehrssicherungspflichtige Bäume beherbergen oft eine erhaltenswerte Fauna und Pilzflora. 
In den betroffenen Stämmen findet man außerordentlich häufig Holzkäferarten, die gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz bzw. Bundesartenschutzverordnung sowie nach der FFH-Richtlinie 
besonders bzw. streng geschützt sind.  
 

§ 42 BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

  

(1) Es ist verboten, 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- 
oder Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

 
Zum teilweisen Erhalt der vorhandenen Lebensgemeinschaften, zur Unterstützung der 
Wiederansiedlung gefährdeter Holzbewohner und als Ausgleichsmaßnahme von Eingriffen in 
Natur und Landschaft können (andernorts) gefällte, strukturreiche Altbäume auf ausgewählten 
Lagerplätzen deponiert werden (von Holzpilzen besiedelte Bäume, Höhlenbäume usw.). Da 
unter den besonders und streng geschützten Arten viele Bewohner von frischem, 
assimilathaltigem Holz sind, sollten auch Stamm- und Kronenteile vitaler Fällkandidaten auf 
dauerhaft gesicherte Lagerplätze verbracht werden. 
 
Die Friedhofsverwaltungen können bei unvermeidbaren Fällungen für tragbare Kompromisse im 
Sinne des Natur- und Artenschutzes sorgen und einen Teil der Bäume auf eigenen Lager-
plätzen sichern. Der Erhalt der Stämme würde einerseits den vollständigen Abschluß der 
Entwicklung wenigstens eines Teiles der sie bewohnenden Tiere ermöglichen. Frischholz kann 
andererseits von den entsprechend eingenischten Spezialisten als Lebensraum neu 
erschlossen werden. 
Die aus den gelagerten Hölzern ausschwärmenden Imagines können andere Lebensräume 
aufsuchen. Das verbleibende Holzmaterial steht im Zuge der Abbausukzession anderen Arten 
weiter zur Verfügung. 
 
a. Lagerung von grobem Material 
 
Bei der Aufschichtung der Hölzer ist zugunsten einer möglichst hohen Effektivität im Sinne des 
Artenschutzes folgendes zu beachten: 
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- Die Exposition der Lagerplätze sollte heterogen und dem Ursprungsort möglichst ähnlich 
sein (z.B. offene Besonnung, Halbschatten, Vollschatten). 

- Die gelagerten Baumteile sollten möglichst zusammenhängend, das heißt wenig zersägt 
sein. 

 Daher sollten als Innovation künftig auch Forstunternehmer bzw. Spezialfirmen einbezogen 
werden, weil diese über die geeignete Ausrüstung für den Langholztransport (= unzersägte 
Stämme) verfügen. 

- Die Stamm- und Astabschnitte sollten nicht parallel aufgeschichtet, sondern in möglichst 
regelloser Anordnung locker übereinander gelagert werden, sodaß viele Bereiche des 
Holzes von der Bodenfeuchte entfernt gut belüftet bleiben. Die entstehenden mikroklima-
tischen Gradienten bewirken ein reichhaltiges Angebot differenzierter Kleinlebensräume, die 
zur Ansiedlung einer anspruchsvolleren Holzpilz-„flora“ und Holzinsektenfauna unverzichtbar 
sind. 

- Auch das Arrangement von Pyramiden oder das Anlehnen längerer Stamm- und Starkast-
teile an vorhandene Bäume  verbessert die kleinklimatische Differenzierung gegenüber der 
parallelen Lagerung als „ordentliche“ Holzklafter. Hierzu ist allerdings ein höherer techni-
scher Aufwand erforderlich. 

 Höhlenbäume mit Mulmkörpern sollten möglichst vertikal/aufrecht gelagert werden, damit der 
Mulm vor einem Zuviel an Niederschlagswasser abgeschirmt bzw. gut drainiert wird. 

- Ein Teil des Starkholzes sollte bis maximal einen Meter Tiefe in den feuchteren Untergrund 
reichen, wodurch die Larvalansprüche z.B. des Hirschkäfers bzw. die Wuchsbedingungen 
feuchtigkeitsliebender Pilzarten abgedeckt werden. In Gebieten mit hohen Schwarzwildauf-
kommen sollten solche Lagerplätze etwa durch nicht aushebelbare, schwere Stämme ge-
schützt werden. 

 
 
b. Aufstapeln von Stammrollen 
 
Beim Einkürzen dicker Stämme entstehen oft relativ kleinvolumige Holzrollen. Solche Rollen 
sind für den Artenschutz von geringer Bedeutung, können jedoch aufgewertet werden, indem 
man sie quasi wieder als Stamm zusammengesetzt senkrecht stehend stapelt. Eigene Beo-
bachtungen an den solcherart zusammengesetzten Teilstücken eines Roßkastanienstammes in 
Berlin zeigten, daß sich in den engen Zwischenräumen teilweise sogar feste Verbindungen aus 
Pilzmyzelien bilden; In deren Gefolge stellten sich artenreiche Holzkäfergesellschaften ein, die 
auch eine Reihe von Rote-Liste-Arten enthielten (FND Zungenbeckenlandschaft in Berlin-
Charlottenburg). 
 
c. Geeignete Gehölzarten 
 
- Bei definitiv verpilztem Material ist die Lagerung unabhängig von der Gehölzart sinnvoll. Die 

Holzpilze sind sozusagen die Türöffner für die Besiedlung durch xylomycetobionte und 
räuberische Insektenarten. 

- Bei Frischholz gibt es eine Reihe von Einschränkungen, weil einige Gehölzarten aus 
biochemischen Gründen von der heimischen Organismenwelt schwer oder gar nicht 
erschlossen werden können. Besonders ungeeignet sind (ohne Anspruch auf Vollständig-
keit) folgende Gattungen bzw. Arten: 
Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Ginkgo, Gleditsia, Ilex, Metasequoia, Rhus , Robinia, 
Taxus, Thuja, Tsuga, Pseudotsuga (und diverse weitere exotische Koniferen), Pterocarya, 
Acer negundo, Platanus x hybrida, Prunus serotina. 
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- BORIS BÜCHE & GEORG MÖLLER (2005): Rote Liste und Gesamtartenliste der holzbewohnenden 
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Naturschutz 55. 

- MÖLLER, G. (1998): Hinweise zur Berücksichtigung von Aspekten des Schutzes 
holzbewohnender Insekten und Pilze beim Umgang mit neophytischen Gehölzen. NOVIUS 23 
(I/1998), S. 524-534. Berlin.  

 
Zusammenfassung 
 
Auf den drei im Jahr 2006 intensiver auf Vorkommen holzbewohnender Insekten, Schwerpunkt 
Käfer, untersuchten Friedhofsflächen in Prenzlauer Berg und Pankow konnten insgesamt 261 
Arten nachgewiesen werden. 83 Arten wurden auf allen drei Flächen, 85 Arten auf nur zwei der 
Flächen und 93 Arten jeweils exklusiv nur auf einer der drei Flächen gefunden. 
Die ungleiche Verteilung der Arten auf die verschiedenen Friedhofsflächen geht nur zum Teil 
auf den Stichprobencharakter der Aufnahmen zurück. Die Individualität des Arteninventars 
entspricht durchaus dem heterogenen Bestand und der unterschiedlichen Entstehungs-
geschichte der auf den einzelnen Friedhöfen zur Zeit verfügbaren Alt- und Totholzlebensräume. 
Mit 215 Arten war der Ev. Georgen-Parochial-Friedhof III die vorerst artenreichste Fläche. Im 
Zeitfenster 2006 wurden eine Reihe von Frischholzstrukturen der Eiche angetroffen, die auf den 
anderen Flächen im gleichen Zeitraum so nicht zur Verfügung standen. Die Kombination sehr 
unterschiedlicher Lebensräume von der alten Baumruine bis zum verpilzten Astwerk mit 
Großräumigkeit und ausgedehnteren Arealen mit extensiver bzw. aufgegebener Nutzung 
bewirkt einen sehr facettenreichen Artenbestand. 
Mit 174 nachgewiesenen Arten folgen die Friedhöfe Nordend in Pankow. Einige durch ihren 
Nischenreichtum sehr herausragende Großhöhlenbäume und die Fülle sonstiger Mikrohabitate 
des Alt- und Totholzes führten im Laufe der Jahrzehnte zur Etablierung einer schützenswerten 
Xylobiontenfauna mit einer Reihe überregional gefährdeter Arten. Dieser Friedhof weist im 
Vergleich mit den anderen Flächen besonders große, vergleichsweise wenig gestörte 
Gehölzareale auf, die seit vielen Jahren eine naturnahe Wuchs- und Alterungsdynamik 
durchlaufen. 
Von der Artenzahl her gesehen, bildet der Friedhof Ev. St. Marien und St. Nicolai II in 
Prenzlauer Berg das Schlußlicht. Unter den 120 bisher gefundenen Holzkäferarten befinden 
sich aber herausragende Exklusivnachweise wie z.B. der bundesweit stark gefährdete 
Holzameisengast Abraeus parvulus und der Gefleckte Pappelprachtkäfer Agrilus ater. Der 
Friedhof verfügt zur Zeit über den geringsten Anteil wenig genutzter Flächen. Eine Reihe 
wertvoller Starkholzstrukturen, sein Blütenangebot und der Artenaustausch mit den aus 
naturschutzfachlicher Sicht hochwertigen Biotopholzstrukturen des benachbarten Friedhofs der 
St. Nicolai Gemeinde machen ihn zu einem wertvollen Refugial- und Vernetzungselement im 
Biotopsystem der Innenstadt. 
Alle vier zuvor genannten Friedhöfe haben ein hohes Entwicklungspotenzial. Große Flächen 
und allmählich in die Alterungsphase hineinwachsende Gehölzbestände bieten eine sehr 
günstige Ausgangslage für die Entstehung von im Stadtgebiet defizitären Starkholzlebens-
räumen mit Besiedlungspotenzial für Arten der FFH-Anhanglisten II und IV. Beispiele sind für 
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den Heldbock Cerambyx cerdo geeignete, anbrüchige Eichen sowie Linden mit Großhöhlen als 
potenzielle Lebensräume des Juchtenkäfers Osmoderma eremita. Daher bilden die 
Friedhofsflächen wesentliche Elemente eines berlinübergreifenden, im Sinne der FFH-Richtlinie 
einzurichtenden Biotopverbundes. 
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Ergänzende Angaben zu Lebensweise

Carabidae - Laufkäfer
Calodromius spilotus (Ill.) 1 1 1 ** ** Nachtaktiv räuberisch auf verschiedenen Gehölzarten (lebend und abgestorben). Tagesversteck unter Rindenschuppen, gelockerten Borken.
Dromius agilis (F.) 1 1 1 ** ** Nachtaktiv räuberisch auf verschiedenen Gehölzarten (lebend und abgestorben). Tagesversteck unter Rindenschuppen, gelockerten Borken.
Dromius quadrimaculatus (L.) 1 1 1 ** ** Nachtaktiv räuberisch auf verschiedenen Gehölzarten (lebend und abgestorben). Tagesversteck unter Rindenschuppen, gelockerten Borken.

Histeridae - Stutzkäfer

Abraeus parvulus Aubé 1 2 2
Obligatorischer Gast der Holzameise Lasius brunneus. Baumruinen bzw. stehende, strukturreiche Stämme (vorwiegend Laubholz, aber auch Kiefer). Thermophil und 
feuchte Situationen meidend. Vergleiche auch Thoracophorus corticinus.

Abraeus perpusillus (Marsh.) 1 1 1 ** **

Räuberisch im Mulm und im vermorschten Holz vorzugsweise stehender, strukturreicher Stämme (Baumruinen). Oft bei Ameisen, im Zusammenhang mit 
Wirbeltiernestern, bei den Larven anderer Holzbewohner, an den saproben Fruchtkörpern von Holzpilzen (oft zu Hunderten an den vergehenden Fruchtkörpern des 
Meripilus giganteus am Fuß alter Buchenstämme).

Dendrophilus punctatus Hbst. 1 * *
Räuberisch, eventuell auch saprophag im Mulm bzw. im Nistmaterial ausgedehnterer Höhlen; Oft bei höhlenbrütenden Vögeln. Strukturreiche, stehende Stämme bzw. 
Baumruinen.

Gnathoncus buyssoni Auzat 1 1 ** ** Räuberisch, eventuell auch saprophag vorwiegend in den Nestern höhlenbrütender Vögel. Ferner regelmäßiger an Faulstoffen wie saproben Pilzen, Aas, Komposten.
Gnathoncus nannetensis Mars. 1 * * Räuberisch, eventuell auch saprophag vorwiegend in den Nestern höhlenbrütender Vögel. Ferner regelmäßiger an Faulstoffen wie saproben Pilzen, Aas, Komposten.

Hololepta plana (Sulz.) 1 1 * 2
Charakterart der faserigen Bastschicht unter der Borke stehender, teils auch liegender, abgestorbener Pappeln. Jagt Fliegenlarven. Selten an anderen Laubgehölzen wie 
Eichen, Rotbuchen.

Paromalus flavicornis Hbst. 1 1 1 ** ** Räuberisch im Rindenmulm und im vermorschten Holz. Bevorzugt Laubholz.
Plegaderus dissectus Er. 1 1 3 ** Räuberisch in feuchterem, vermorschtem Laubbaum-Totholz (liegend und Stammfuß). Bei Holzameisen (Lasius fuliginosus).

Cholevidae - Nestkäfer
Nemadus colonoides (Kr.) 1 1 ** ** In feuchteren Stammhöhlen mit größeren Ansammlungen von Nistmaterial. Auch in Horsten.

Leiodidae - Schwammkugelkäfer
Agathidium atrum Bris. 1 1 ** ** In der von verpilztem Holz durchsetzten, feuchteren Streu vorzugsweise der Laubwälder.
Agathidium confusum Bris. 1 * * In feuchteren Wäldern und Gehölzen an verpilztem, vorzugsweise liegendem Laubbaum-Totholz in der Regel stärkerer Abmessungen.
Agathidium rotundatum Gyll. 1 * * An verpilztem Laub- und Nadelholz stärkerer Abmessungen in feuchteren Waldgesellschaften. Vorwiegend an Schleimpilzen (Myxomyceten).
Agathidium seminulum (L.) 1 1 ** ** Feuchtere Waldgesellschaften. Unter verpilzten Borken von Laub- und Nadelholz; In verpilztem Reisig, in der holzdurchsetzten Streu.
Agathidium varians (Beck.) 1 1 1 ** ** An verpilztem Laub- und Nadelholz (Stubben, Reisig etc.) eine der häufigsten Arten der Gattung.
Anisotoma humeralis (F.) 1 1 1 ** ** An Laub- und Nadelholz besonders in den Sporenlagern von Schleimpilzen (Myxomycetes).
Anisotoma orbicularis (Hbst.) 1 1 ** ** Bodennah an verpilztem Laub- und Nadelholz. In und an den Sporenlagern von Schleimpilzen. Feuchtere Standorte.

Clambidae
Clambus punctulum Beck. 1 1 1 ** ** In feuchterer, stärker verpilzter, meist holzdurchsetzter Bodenstreu; Im verpilzten Windwurfreisig; Im Rindenmulm verpilzter Stämme.  Schimmelfresser.

Scydmaenidae - Ameisenkäfer
Neuraphes angulatus (Mül.Kun.) 1 1 1 ** ** Milbenjäger. In mit verpilztem Holz durchsetzter, feuchterer Streu; Im Reisig der Windwürfe; Am Fuß stehender Tothölzer; Auch bei Ameisen.

Neuraphes carinatus (Muls.) 1 1 * *
Milbenjäger bodennah an feuchter exponiertem, verpilztem, stehendem und liegendem Totholz (z.B. unter vermulmten Borken am Stammfuß, an in Laub eingebetteten 
Hölzern). Laub- und Nadelholz.

Scydmaenus hellwigii Hbst. 1 1 1 3 * Thermophil. Milbenjäger vorzugsweise in Ameisennestern, die in bzw. an Totholz gebaut sind (besonders Formica-Arten, Lasius brunneus).

Scydmaenus perrisii Rtt. 1 1 2 3
Milbenjäger in Ameisennestern vorzugsweise im stehenden Totholz bzw. im Rindenmulm der betreffenden Stämme. Vergesellschaftung in einer hohlen Buchenruine bei 
Lasius brunneus: Batrisus formicarius, Batrisodes venustus, Euconnus pragensis, Abraeus granulum, Aeletes atomarius, Pycnomerus terebrans, Euryusa sinuata.

Scydmaenus rufus Mül.Kun. 1 * * Recht wärmeliebend. Oft bei Ameisen im und am Totholz, im Stamm- und Rindenmulm; Ferner in Komposten.

Stenichnus bicolor (Denny) 1 1 * *

Milbenjäger im feuchteren Stamm- und Rindenmulm von Tothölzern stärkerer Abmessungen und vorzugsweise an stehendem bzw. vom Boden abgehobenem Material; 
Laub- und Nadelholz; Z.B. im grobborkigen Bereich alter Birken im Bohrmehl von Pyrochroa coccinea, Rhagium mordax. Auch mit Ameisen wie Lasius niger und L. 
brunneus.

Stenichnus collaris (Mül.Kun.) 1 1 1 ** ** Milbenjäger bodennah in von verpilztem Holz durchsetzten Laublagen, in Stamm- und Rindenmulm.
Stenichnus godarti (Latr.) 1 1 1 ** ** Milbenjäger im Stamm- und Rindenmulm meist stehender, strukturreicher Tothölzer stärkerer Abmessungen. Regelmäßig bei Holzameisen.

Ptiliidae - Federflügler
Pteryx suturalis (Heer) 1 1 1 ** ** In feuchtem Rinden- und Stamm-Mulm. Mehr in feuchteren Laubwaldgesellschaften, Gehölzen.
Ptinella limbata (Heer) 1 1 ** * Pilzfresser in konstant feuchtem Rinden- und Stamm-Mulm. Auch in Horsten.

Scaphidiinae - Kahnkäfer

Scaphidium quadrimaculatum Ol. 1 1 ** **
Feuchtere Standorte. Besonders an den verpilzten bzw. myzelüberzogenen Unterseiten und Flanken liegender Tothölzer stärkerer Abmessungen. Auch in 
Reisigansammlungen.
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Ergänzende Angaben zu Lebensweise

Scaphisoma agaricinum (L.) 1 1 1 ** ** Bodennah an verpilzten Hölzern an feuchteren Standorten; An sporulierenden Porlingen, an Blätter- und Leistenpilzen; In und unter verpilztem Kronenreisig.
Scaphisoma boleti (Panz.) 1 1 ** ** Bodennah an verpilzten Hölzern in feuchterer Exposition. An sporulierenden Porlingen.

Staphylinidae - Kurzflügelkäfer
Aleochara sparsa Heer 1 1 1 ** ** Parasitiert Fliegenpuparien. Ubiquitäre Art; Oft, aber nicht ausschließlich bei Höhlenbrütern in Bäumen, an Saft- und Schleimflüssen.
Anomognathus cuspidatus (Er.) 1 1 1 ** ** Räuberisch unter Rinden, im Rindenmulm stehender, auch schwach dimensionierter Tothölzer. Ferner Windwürfe, Kronenbrüche.
Atheta oblita (Er.) 1 1 * * Vorzugsweise an saproben Holzpilzen (z.B.Laetiporus, Meripilus, Sparassis, Pholiota) und an Saftflüssen.
Atheta pallidicornis Thoms. 1 1 1 ** ** Vorzugsweise an Pilzen in Wäldern. Z.B. zusammen mit Atheta boletophila und Gyrophaena angustata an Laetiporus sulphureus.
Atrecus affinis (Payk.) 1 1 ** * Feuchtere Waldgesellschaften: Bodennah in konstant feuchtem Rindenmulm, in feuchtem und stark abgebautem Totholz stärkerer Abmessungen.
Bolitochara obliqua Er. 1 1 1 ** ** An verpilztem Totholz; Imago gern und oft zahlreich an sporulierenden Fruchtkörpern verschiedener Holzpilzarten. Auch im verpilzten Kronenbruch.
Dexiogya corticina (Er.) 1 1 1 ** ** Im Bohrmehl von Holzinsekten unter Borken; Unter verpilzten Borken; In verpilztem und vermulmten Totholz. Laub- und Nadelholz.
Dinaraea aequata Er. 1 1 * * Ein verbreiteter Bewohner des feuchten Rindenmulms an (Laubbaum-) Totholz stärkerer Abmessungen. Liegendes Substrat wird bevorzugt.
Dinaraea angustula (Gyll.) 1 ** ** Typisch: Streu feuchter Standorte (z.B. Bruchwald, Gewässerufer). Ferner im feuchten Rindenmulm meist liegender Tothölzer stärkerer Durchmesser.
Euryusa sinuata Er. 1 1 3 2 In wärmebegünstigt exponiertem, stehendem Totholz stärkerer Abmessungen bzw. in Baumruinen bei Lasius brunneus.
Gabrius splendidulus (Grav.) 1 1 1 ** ** Charakterart des feuchten Rindenmulms; Bevorzugt liegendes Totholz stärkerer Abmessungen. Laub- und Nadelholz.
Gyrophaena affinis (Sahlb.) 1 1 1 ** ** An Blätterpilzen in Gehölzen; Die Gyrophaena-Arten leben von Pilzsporen bzw. dem dazugehörenden Bildungsgewebe.
Gyrophaena gentilis Er. 1 1 ** * An Pilzen in Gehölzen und Wäldern. Z.B. Laetiporus sulphureus, Pluteus-Arten.

Haploglossa marginalis (Grav.) 1 1 3 3
In Wirbeltiernestern der Stammhöhlen, bei Lasius brunneus und in der angrenzenden Bodenstreu in und an strukturreichen, stehenden, anbrüchigen oder 
abgestorbenen Laubbäumen bzw. Baumruinen. Seltener in Horsten.

Haploglossa villosula (Steph.) 1 1 * * In Wirbeltiernestern, bei Ameisen an und in Altbäumen; In Horsten.

Hesperus rufipennis (Grav.) 1 2 2

Charakterart der bodennahen Stammhöhlen (oft bei Kleinsäugern) in Laubbäumen stärkerer Abmessungen bzw. in Baumruinen. Lebende Bäume werden wegen der 
besseren Feuchtigkeitsversorgung weitaus bevorzugt. An bodennah exponierten, (meso-) saproben Fruchtkörpern von Holzpilzen wie Laetiporus sulphureus z.B. an 
Alteichen.

Homalota plana (Gyll.) 1 1 * *
Besonders im vergärenden Assimilatgemisch unter frischeren Laubholzborken (z.B. Rotbuche, Pappeln, Robinie) in der Regel zusammen mit Rhizophagus-Arten und 
Fliegenlarven.

Hypnogyra angularis (Gglb.) 1 1 3 3 Im trockeneren Mulm der Stammhöhlen und Spaltensysteme strukturreicher, alter Laubbäume bzw. der Baumruinen (z.B. Ulme, Weide, Rotbuche, Eiche).
Leptusa pulchella (Mannh.) 1 1 1 ** ** Räuberisch unter verpilzten Laub- und Nadelholzborken, im Rindenmulm auch schwächerer Tothölzer sehr verbreitet.
Lordithon lunulatus (L.) 1 1 ** ** Vorwiegend an Holzpilzen (Blätterpilze, von Dipterenlarven besiedelte Porlinge) in ausgedehnteren Gehölzen, Forsten, Wäldern verbreitet.
Lordithon trinotatus Er. 1 ** ** In feuchteren Wäldern und Gehölzen besonders an Blätterpilzen und an weichfleischigen Porlingen.
Oxypoda alternans (Grav.) 1 1 1 ** ** Räuberisch an weichfleischigen Porlingen, an Blätterpilzen in Wäldern und Gehölzen häufig.
Bisnius subuliformis (Grav.) 1 1 * * In Stammhöhlennestern, in Horsten, in selten geleerten Nistkästen.
Phloeocharis subtilissima Mannh. 1 1 1 ** ** In trockenerem Rindenmulm, unter gelockerten Borken. Meist stehende Stämme, vom Boden abgehobene Teile der Windwürfe und Kronenbrüche. Laub- und Nadelholz.
Phloeonomus punctipennis Thoms. 1 1 ** ** Räuberisch unter der Borke frischerer, oft noch assimilathaltiger Laubhölzer (besonders Eiche, Rotbuche).
Phloeonomus pusillus (Grav.) 1 1 ** ** Räuberisch unter der Borke frischerer, oft schon stärker abgetrockneter Nadel- und Laubhölzer. In Scolytidengängen.

Phloeopora corticalis Grav. 1 1 ** **
Im Bohrmehl anderer Holzinsekten unter Borken verschiedener Gehölze, z.B. Quercus, Fagus, Populus, Pinus. Stehende Hölzer, vom Boden abgehobene Teile der 
Windwürfe bzw. Kronenbrüche.

Phloeopora testacea (Mannh.) 1 1 1 ** ** Im Bohrmehl anderer Holzinsekten unter der Borke stehender Stämme bzw. vom Boden abgehobener Teile der Windwürfe, Kronenbrüche. Laub- und Nadelgehölze.

Phyllodrepa floralis (Payk.) 1 1 1 ** **
Entwicklung z.B. in den Nestern von Höhlenbrütern; In Horsten. Auch synanthrop z.B. in Taubenschlägen, Ställen. Imago ferner auf blühendem Gesträuch, an 
Schleimflüssen.

Phyllodrepa melanocephala (F.) 1 3 3
An faulenden organischen Substanzen (z.B. Pilzfruchtkörper, Aas) in feuchteren Höhlen und Wurzelnischen der Baumruinen; In Zusammenhang mit Wirbeltiernestern in 
Baumhöhlen; In verpilzten, feuchteren Stammbereichen; Unter verpilzten Borken.

Phyllodrepa nigra (Grav.) 1 3 *
In feuchteren, größeren Stammhöhlen im Nistmaterial und Mulm bei Wirbeltieren, im Abfallhaufen unter den nestern der Hornisse Vespa crabro; In Horsten. Auch 
synanthrop z.B. in Ställen.

Placusa pumilio (Grav.) 1 ** **
Vorzugsweise unter frischen, saftenden und schimmelnden Laubholzborken. In der Umgebung von Saftflüssen. Ernährung wohl vorwiegend carnivor (z.B. 
Entwicklungsstadien der Scolytiden, Dipteren).

Placusa tachyporoides Waltl. 1 ** **
Vorzugsweise unter frischen, saftenden und schimmelnden Laubholzborken. In der Umgebung von Saftflüssen. Ernährung wohl vorwiegend carnivor (z.B. 
Entwicklungsstadien der Scolytiden, Dipteren).

Quedius brevicornis Thoms. 1 3 2 Charakterart der (Wirbel-) Tiernester in größeren, feuchteren, meist höher am Stamm gelegenen Höhlen. Carnivor (wohl vorwiegend Dipteren-Larven).
Quedius cruentus (Ol.) 1 1 1 ** ** Besonders in feuchtigkeitsdurchtränktem, vererdendem Mulm der nassen Stammhöhlen; Ferner an Faulstoffen (z.B. an Pilzen, in Komposten).
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Quedius truncicola Fair.Lab. 1 1 3 2

In der Umgebung von Schleimflüssen sowie im nassen, in der Regel noch nicht vererdeten Mulm der Stammhöhlen; Anbrüchige bzw. hohle, in der Regel lebende 
(Transpirationsstrom) Laubbäume (z.B. Ulmus, Fagus, Tilia), die oft vom Goldfell-Schüppling Pholiota aurivella oder vom Schuppenporling Polyporus squamosus besetzt 
sind. Vergesellschaftung: Z.B. Rhamnusium bicolor, Mycetochara axillaris, Mycetophagus populi, Megapenthes lugens.

Sepedophilus littoreus (L.) 1 1 * * Vorwiegend in und an vermorscht-verpilztem, feuchter exponiertem, meist liegendem Laub- und Nadelholz.

Sepedophilus marshami Steph. 1 1 1 ** **
Vorwiegend am und im Fuß anbrüchiger oder schon abgestorbener Laub- und Nadelbäume; Im Rindenmulm stehender und liegender Stämme meist stärkerer 
Abmessungen.

Sepedophilus testaceus (F.) 1 1 1 ** ** Vorwiegend am Fuß anbrüchiger oder schon abgestorbener Laub- und Nadelbäume; Im Rindenmulm stehender und liegender Stämme meist stärkerer Abmessungen.

Silusa rubiginosa (Er.) 1 * 3
Besonders an Ulmen- und Kastanien-Schleimflüssen; An Ulme oft zusammen mit Nosodendron fasciculare. Seltener an Eichensaftflüssen und ausnahmsweise z.B. an 
Rotbuche.

Xylodromus concinnus (Marsh.) 1 * *
Oft synanthrop z.B. Ställen, in Heu- und Strohhaufen. Ferner in meist bodennahen Höhlen alter Bäume bzw. in strukturreichen Wurzelnischen. Bindung an 
Wirbeltierbauten ist wahrscheinlich. 

Pselaphidae - Tasterkäfer

Batrisodes delaportei (Aubé) 1 1 1 * *
Milbenjäger. In der Regel als Gast von Lasius brunneus in und an stehendem Totholz stärkerer Abmessungen mit reicher Struktur (Höhlungen, vermorschte 
Stammpartien anbrüchiger Bäume, lose Borken, Spalten- und Gangsysteme).

Batrisodes venustus (Reichb.) 1 1 * V
Milbenjäger. In der Regel als Gast von Lasius brunneus in und an stehendem Totholz stärkerer Abmessungen mit reicher Struktur (Höhlungen, vermorschte 
Stammpartien anbrüchiger Bäume, lose Borken, Spalten- und Gangsysteme).

Batrisus formicarius  (Aubé) 1 * 3
Milbenjäger. In der Regel als Gast von Lasius brunneus in und an stehendem Totholz stärkerer Abmessungen mit reicher Struktur (Höhlungen, vermorschte 
Stammpartien anbrüchiger Bäume, lose Borken, Spalten- und Gangsysteme).

Bibloporus bicolor (Denn.) 1 1 ** **
Milbenjäger vorzugsweise in gut entwickeltem, konstant feuchtem Rindenmulm sowie in Mulmtaschen stehender und liegender Laubholzstämme (z.B. grobborkige 
Birken mit Rhagium- und/oder Pyrochroa-Larven).

Bibloporus minutus Raffr. 1 * *
Milbenjäger vorzugsweise in gut entwickeltem, konstant feuchtem Rindenmulm sowie in Mulmtaschen stehender und liegender Laubholzstämme (z.B. grobborkige 
Birken mit Rhagium- und/oder Pyrochroa-Larven).

Euplectus fauveli Guillb. 1 1 * 3
Milbenjäger. Mehr in großen, feuchteren Mulmansammlungen in Holztaschen und Höhlen anbrüchiger und abgestorbener Laubbäume stärkerer Abmessungen, (z.B. 
Querucs, Fagus, Juglans). Seltener im Bohrmehl unter Borken (z.B. bei Pyrochroa- und Rhagium-Larven an Altbirken).

Euplectus karsteni (Reichb.) 1 1 1 ** ** Milbenjäger in trockenerem Stamm- und Rindenmulm; Vorwiegend an und in stehenden, alten Laubbäumen.
Euplectus nanus (Reichb.) 1 1 1 ** ** Milbenjäger in feuchterem Stamm- und Rindenmulm; Vorwiegend in Laubbaum-Totholz. Oft bei Ameisen (Lasius brunneus).

Euplectus piceus Motsch. 1 1 1 * *
Milbenjäger in feuchter exponierten, stehenden und liegenden Laubbaum-Tothölzern stärkerer Abmessungen (im Mulm der Höhlen, im Rindenmulm z.B. bei Rhagium- 
und Pyrochroa-Larven, im verpilzten Holz). Oft bei Lasius brunneus.

Trichonyx sulcicollis (Reichb.) 1 3 3
Etwas wärmeliebend (z.B. lichte Bestände, Säume). Oft als Gast von Lasius brunneus bodennah an stehenden, strukturreichen Laubbaum-Tothölzern bzw. an lebenden 
oder abgestorbenen Baumruinen. Ferner in Komposten (und auch dort wohl vorwiegend bei Ameisen).

Tyrus mucronatus (Panz.) 1 3 *

Ameisengast (meist Lasius niger) in Totholz, unter vermulmten Borken, unter Borkenschuppen meist in offenen Biotoptypen (wie Säumen,  Windwurf-Lichtungen). 
Imago z.B. an stehend abgestorbenen Birken, in vermorschten Bereichen lebender Weiden, unter gelockerten Borken und Splintplatten liegend der Sonne ausgesetzter 
Rotbuchenstämme.

Lycidae - Rotdeckenkäfer
Lygistopterus sanguineus (L.) 1 ** ** Wärmeliebend - oft in Saumbiotopen. Larven an Pilzmyzelien bzw. räuberisch vorwiegend unter Laubholzborken bzw. in Spalten, Gängen von rindenlosem Totholz. 
Pyropterus nigroruber (Deg.) 1 1 * * Larven wohl carnivor in vermorschtem, meist liegendem Totholz (z.B. braunfaule Schwarzerlenstämme, Kiefer). Recht wärmeliebend (Säume, lichte Bestände).

Cantharidae - Soldatenkäfer

Malthinus biguttatus L. 1 * D
Dämmerungsaktive Waldart. Larven wohl räuberisch in und an meist stärker abgebautem bzw. verpilztem Totholz der verschiedensten Ausprägungen (stehendes und 
liegendes Material, höhere Stubben, Astwerk der Windwürfe bzw. Kronenbrüche).

Malthinus facialis Thoms. 1 1 3 D
Dämmerungsaktive Waldart. Larven wohl räuberisch in und an meist stärker abgebautem bzw. verpilztem Totholz der verschiedensten Ausprägungen (stehendes und 
liegendes Material, höhere Stubben, Astwerk der Windwürfe bzw. Kronenbrüche).

Malthodes fuscus (Waltl.) 1 * D
Dämmerungsaktive Waldart. Larven wohl räuberisch in und an meist stärker abgebautem bzw. verpilztem Totholz der verschiedensten Ausprägungen (stehendes und 
liegendes Material, höhere Stubben, Astwerk der Windwürfe bzw. Kronenbrüche).

Malthodes marginatus Latr. 1 1 * D
Dämmerungsaktive Waldart. Larven wohl räuberisch in und an meist stärker abgebautem bzw. verpilztem Totholz der verschiedensten Ausprägungen: Stehendes und 
liegendes Material (wie z.B. Erlenstämme), höhere Stubben, Astwerk der Windwürfe bzw. Kronenbrüche).

Malthodes minimus L. 1 1 * D
Dämmerungsaktive Waldart. Larven wohl räuberisch in und an meist stärker abgebautem bzw. verpilztem Totholz der verschiedensten Ausprägungen (stehendes und 
liegendes Material, höhere Stubben, Astwerk der Windwürfe bzw. Kronenbrüche).

Malachiidae - Zipfelkäfer
Anthocomus fasciatus (L.) 1 1 * * In Berlin regelmäßig an Baumruinen (Alteichen). Ferner an verpilzten Ästen.
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Axinotarsus pulicarius (F.) 1 1 1 ** * In Wäldern und Gehölzen sehr verbreitet. Larven räuberisch in Totholzbiotopen und wohl auch in abgetrockneten Stengeln von Stauden. Imago wohl Pollenfresser.
Axinotarsus ruficollis (Ol.) 1 1 * * Wärmezeiger. In Laubwaldgesellschaften. Larven räuberisch vorwiegend in Totholzbiotopen. Imago wohl Pollenfresser.
Cordylepherus viridis F. 1 1 1 ** ** Larven räuberisch in Totholzbiotopen und wohl auch in abgetrockneten Stengeln von Stauden.

Malachius bipustulatus (L.) 1 1 ** **
Larven räuberisch in den verschiedensten Totholzbiotopen (z.B. unter gelockerten Borken, im vermorschten Holz, in Fruchtkörpern von Porlingen) und u.a. wohl auch in 
abgetrockneten Stengeln von Stauden. Imago auf Blüten (Gräser, Stauden usw.).

Melyridae - Hautklauenkäfer
Dasytes plumbeus (Müll.) 1 1 1 ** ** Larven räuberisch in und an den verschiedensten Totholzstrukturen. Dasytes-Imagines oft auf Blüten.

Cleridae - Buntkäfer

Opilo mollis (L.) 1 1 * *
Recht wärme- und etwas trockenheitsliebend. Räuberisch an stehendem Laubbaum-Totholz stärkerer Dimensionen und an den aufragenden Teilen der Kronenbrüche, 
Windwürfe.

Lymexylonidae - Werftkäfer

Hylecoetus dermestoides (L.) 1 1 ** **
Larve vorzugsweise im unteren Bereich physiologisch geschwächter Laubbäume sowie in windgeworfenen, z.B. durch Teilentwurzelung allmählich austrocknenden 
Stämmen (z.B. Rotbuche, Birke), seltener an Nadelholz wie Fichte. Eigener Pilzsymbiont: Endomyces hylecoeti.

Elateridae - Schnellkäfer
Ampedus pomorum (Hbst.) 1 1 ** ** Häufigste Art der Gattung; Larve in vermorschtem Laub- und (etwas seltener) Nadelholz verschiedenster Ausprägungen.

Denticollis linearis (L.) 1 1 ** **
Typische Waldart; Larve vorwiegend carnivor im Holz von Laubholzstubben, im feucht-verpilzten Holz und unter gelockerten Borken liegender Laubholzstämme und 
stärkerer Äste.

Melanotus rufipes (Hbst.) 1 1 1 ** ** Larve in allen nur denkbaren bodennah feuchter exponierten Tothölzern stärkerer Abmessungen.

Stenagostus rhombeus (Ol.) 1 3 3

Etwas wärmeliebend (z.B. Säume, lichte Altbestände). Larven in weißfaulem, meist berindetem Holz mit stärkerem Durchmesser (Stämme, Starkäste). Stehend und bei 
offener Exposition auch liegend. Charakterart naturnah totholzreicher Buchenwälder; Aber auch an diversen weiteren Laubgehölzen wie Quercus, Ulmus, Tilia und sogar 
in weißfauler Kiefer (Violettporling Trichaptum violaceum). Wohl vorwiegend carnivor: Altlarve beim Verzehr einer ebenso großen Larve von Pyrochroa coccinea 
beobachtet.

Eucnemidae - Dornhalskäfer

Eucnemis capucina Ahr. 1 3 3

Larven in weißfaulem, feuchterem Holz stehender, meist noch lebender Laubbäume (z.B. vom Transpirationsstrom feucht gehaltene Innenwände von Stammhöhlen an 
Ulmus, Fagus, Populus, Juglans). Größere Schwankungen des Feuchtegehaltes werden offenbar toleriert. Pilzarten sind in der regel Lebendbaumbesiedler wie z.B. 
Austernseitling Pleurotus ostreatus, Schillerporlinge wie Inonotus cuticularis u. I. hispidus, Schwammporlinge wie Spongipellis spumeus u. Sp. pachyodon.

Hylis cariniceps Rtt. 1 3 3
Larven in feuchterem, stark weißfaulem, stehendem und liegendem Laubholz sowie in Teilen der Kronenbrüche, Windwürfe. (Betula, Corylus, Fagus u.a.) in der Regel 
hinter einer harten Holzschicht. Oft an Stämmen, die vom Zunderschwamm Fomes fomentarius besiedelt sind.

Melasis buprestoides L. 1 1 * 3
Larven quer zur Faser fressend in weißfaulem, noch hartem, recht trockenem, meist stehendem Laubholz (Alnus, Fagus, Corylus, Sorbus u.a.) bzw. an den mehr vom 
Boden abgehobenen Teilen der Kronenbrüche und Windwürfe.

Buprestidae - Prachtkäfer

Agrilus ater (L.) 1 2 G
Larven den Splint schürfend unter der Borke stärkerer, austrocknender Stämme; Verpuppung in der Borke oder im Splint. Populus nigra-Verwandtschaft und Salix-
Arten. Stehende Stämme und Windwürfe, Kronenbrüche. Wärmebegünstigte Auenstandorte.

Agrilus laticornis Ill. 1 ** ** Larve in schwachen, austrocknenden Quercus-Ästen.
Agrilus sulcicollis Lac. 1 1 ** ** Entwicklung vorwiegend in kränkelnden Eichenästen. Eine der häufigsten Buprestiden-Arten. Wenig wärmeabhängig.

Scirtidae - Sumpfkäfer
Prionocyphon serricornis (Müll.) 1 1 3 ** Larven im Detritus ständig feuchter Ast- und Stammhöhlen (bis in den Wurzelbereich) der verschiedensten Laub- und Nadelgehölze. Lichtanflug.

Dermestidae - Pelzkäfer

Anthrenus fuscus Ol. 1 1 1 ** **
Häufig synanthrop; Im Freiland an strukturreichen Altbäumen (Baumruinen): Z.B. an Insektenresten hinter gelockerten Borken, in Vogelnestern an keratinhaltiger 
Substanz usw. Wie die meisten Dermestiden eine trockene Biotopsituation bevorzugend.

Anthrenus pimpinellae F. 1 ** **
Larve in Vogelnestern (vorwiegend Höhlenbrüter); An Detritus tierischen Ursprungs (wie Insektenresten) in Holz und hinter gelockerten Borken (z.B. Reste von 
Grabwespenbruten in Gängen im Holz). Imago zur Pollenmahlzeit oft auf Blüten.

Anthrenus scrophulariae (L.) 1 ** ** Sowohl im Freiland (z.B. Vogelnester), als auch (häufiger) synanthrop. Blütenbesuch.
Attagenus pellio (L.) 1 ** ** Überwiegend synanthrop; Im Freiland an Überresten tierischen Ursprungs an und in alten Bäumen. Imago auch auf Blüten.

Ctesias serra (F.) 1 * 3
Larve an Substanzen tierischen Ursprungs hinter gelockerten Borken, im zerklüfteten Totholz stehender Bäume (z.B. Beutereste der Spinnen und Grabwespen, 
Verpuppungsreste der Falterraupen, Detritusgemisch der Nester höhlenbrütender Vögel).

Megatoma undata (L.) 1 1 1 3 * Entwicklung vorzugsweise an Insektenresten in trockenen Nischen an stehendem Totholz z.B. hinter gelockerten Borken, in Holzspalten.

Cerylonidae - Rindenkäfer
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Cerylon ferrugineum Steph. 1 ** **
In feuchteren Waldgesellschaften. Räuberisch besonders im frischeren Rindenmulm liegender und stehender, noch nicht allzu stark verpilzter Laubholzstämme und 
Starkäste (oft zusammen mit Acritus minutus, Platysoma compressum). Seltener an Nadelholz.

Cerylon histeroides (F.) 1 1 1 ** ** Unter verpilzten, feuchteren Borken; Im vermorschten bzw. im verpilzten, liegenden und stehenden Totholz von Laub- und Nadelbäumen.

Nitidulidae - Glanzkäfer
Amphotis marginata (Fabr.) 1 * * Imago in der Nestumgebung der "Glänzendschwarzen Holzameise" Lasius fuliginosus. Fütterungsgast. Larve eventuell vorwiegend in Blattgallen von Gallwespen.
Cryptarcha strigata (F.) 1 * * Imago vorwiegend an Eichensaftflüssen oft zusammen mit Thamiaraea-, Epuraea- und Soronia-Arten.
Cryptarcha undata (Ol.) 1 * * Imago vorwiegend an Eichensaftflüssen oft zusammen mit Thamiaraea-, Epuraea- und Soronia-Arten.
Epuraea marseuli Rtt. 1 1 ** ** Larve wohl Verfolger z.B. von Borkenkäfer-Entwicklungsstadien unter der Borke von Laubgehölzen und Koniferen.
Epuraea pallescens (Steph.) 1 ** ** Imago: An Saftflüssen, unter saftenden Borken z.B. von Laubbaum-Kronenbrüchen. Auf blühenden Sträuchern.

Epuraea rufomarginata (Steph.) 1 * *
An frisch austrocknenden Prunus-Stämmchen und Fagus-Stämmen mit Borkenkäferbesiedlung; Bei Dryocoetes alni; An vom Boden aufragenden Ästen von Birken-
Windwürfen; Unter saftenden Borken; An Nadelbaum-Brandholz.

Epuraea unicolor (Ol.) 1 1 1 ** **
Imago z.B. unter saftenden Borken, an Saftflüssen; Unter schimmelnden Borken; An sporulierenden Pilzfruchtkörpern; Aber auch an Faulstoffen wie z.B. saproben 
Pilzfruchtkörpern, Aas und Komposten.

Glischrochilus quadripunctatus (L.) 1 * *
Imago unter saftenden Laubholzborken besonders im Frühjahr. Auch an Nadelhölzern; In Gängen rindenbrütender Scolytiden. Larve wohl carnivor als Verfolger von 
Entwicklungsstadien z.B. rindenbrütender Scolytiden.

Pocadius ferrugineus (F.) 1 ** **
In Staubpilzen (z.B. Calvatia, Lycoperdon); An den weichfleischigen Fruchtkörpern verschiedener (Holz-) Pilze in Wäldern: Z.B. Laetiporus sulphureus, Hypholoma-Arten; 
An sporulierenden Fruchtkörpern von Porlingen wie Fomes fomentarius.

Soronia grisea (L.) 1 1 ** ** Larve lebt (? ausschließlich) in Blattgallen an Eichen. Imago regelmäßig an Eichensaftflüssen.

Rhizophagidae - Wurzelsaftkäfer
Rhizophagus bipustulatus F. 1 1 1 ** ** Unter frischeren, saftenden oder verpilzten Laubholzborken sehr verbreitet. Seltener an Nadelholz. Zum Teil räuberisch.
Rhizophagus dispar (Payk.) 1 1 ** ** Unter frischeren Laubholzborken. Zum Teil räuberisch (z.B. Dipterenlarven).
Rhizophagus parvulus Payk. 1 * * Imago regelmäßig an Eichensaftflüssen, unter frischen, assimilathaltigen Laubholzborken.

Cucujidae - Plattkäfer

Pediacus depressus (Hbst.) 1 1 ** **

Besonders in lichten, älteren Laubwäldern unter saftenden bzw. frischeren Borken vorzugsweise von Eichen- und Buchen-Kronenbrüchen und Windwürfen. Larven wohl 
Verfolger von Entwicklungsstadien rindenbrütender Holzinsekten. Auch in verpilzten Holzspalten. Imago an hefeartigen, auf frisch gebrochenem Holz wachsenden Pilzen 
fressend beobachtet.

Uleiota planata (L.) 1 1 1 ** **
Sowohl unter gärend-saftenden, als auch unter schon verpilzten und vermulmten Borken von Laub- und Nadelholzstämmen bzw. von starken Ästen. Wohl vorwiegend 
carnivor.

Silvanidae - Plattkäfer

Silvanus bidentatus (F.) 1 1 1 ** **
Recht wärmeliebend, haupsächlich an besonnt exponierten Hölzern. Unter gelockerten Borken noch nicht lange abgestorbener besonders in älteren Eichen- und 
Buchenbeständen. Wahrscheinlich carnivor.

Silvanus unidentatus (F.) 1 1 * * Unter gelockerten Borken vorzugsweise besonnt exponierter Laubbaum-Tothölzer. Wahrscheinlich carnivor.

Erotylidae - Haarzungen-Faulholzkäfer

Dacne bipustulata (Thunb.) 1 1 1 ** **
Bevorzugt sonnenexponierte bzw. wärmebegünstigte Standorte. An zähfleischigen bzw. eingetrockneten Fruchtkörpern verschiedener Porlinge (z.B. Trametes-Arten, 
Polyporus squamosus) an Laubholz sehr verbreitet.

Tritoma bipustulata F. 1 1 1 ** ** An Fruchtkörpern zähfleischiger Porlinge wie z.B. der Trametes-Arten verbreitet. Mehr wärmebegünstigte, trockenere Standorte: Säume, Windwurfflächen, Schläge.

Cryptophagidae - Schimmelkäfer
Caenoscelis subdeplanata Bris. 1 ** ** Ursprünglich an liegenden, stark verpilzten Laub- und Nadelhölzern. Sekundärbiotop: Komposte. Lichtanflug.
Cryptophagus dentatus Herbst 1 1 1 ** ** Oft in Holzbiotopen: Z.B. an schimmelnden Substraten in Stammhöhlen alter Laubbäume; Unter verpilzten Borken an trockeneren Stammbereichen.

Cryptophagus labilis Er. 1 1 2 3
In strukturreichem, stehendem Laubbaum-Totholz (besonders Baumruinen) bei den verschiedensten Ameisenarten, besonders aber Lasius brunneus. Z.B. Obstgehölze, 
Rotbuche, Eiche.

Cryptophagus pallidus Strm. 1 * * Oft synanthrop. Im Freiland besonders an verpilzten bzw. schimmelnden Substraten in Laubbaum-Ruinen.
Cryptophagus pilosus Gyll. 1 1 Oft synanthrop. Im Freiland besonders in unterirdischen Tierbauten sowie an verpilzten bzw. schimmelnden Substraten in Laubbaum-Ruinen.

Cryptophagus scanicus (L.) 1 1 ** **
Regelmäßig in strukturreichen Altbäumen. Z.B. in Stammhöhlen in Hornissennestern, an schimmelnden Pilzfruchtkörpern. Schimmelfresser in den verschiedensten 
Biotoptypen: Fruchtkörper der Holzpilze, Detritus der Stammhöhlen, in Feldscheunen.
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Laemophloeidae -Bastplattkäfer
Cryptolestes duplicatus (Waltl.) 1 * * Unter saftender Eichenborke. Besonders frische Kronenbrüche und Windwürfe.

Lathropus sepicola (Müller) 1 2 3
Thermophil. Unter oft schon verpilzenden Laubholzborken; Oft bei den Larven anderer Holzinsekten wie Pracht- und Bockkäfern (z.B. Zucht in großer Zahl aus Ulmen-
Kronenästen mit Scintillatrix mirifica; Zucht aus Rotbuchen-Kronenästen).

Latridiidae - Moderkäfer
Aridius nodifer Westw. 1 1 1 ** ** Eine überaus eurytope Art, die an allen nur denkbaren verschimmelten Substraten (z.B. Heu, Borken, Holz, faulenden Pilzfruchtkörpern) lebt.

Corticaria longicollis Zett. 1 1 1 ** **
Oft in stehendem Totholz in trockeneren Mulmbereichen z.B. unter gelockerten Borken und im zerklüfteten Holz meist bei Lasius brunneus. Ferner häufiger Bewohner 
von Formica-Nestern.

Corticaria serrata Payk. 1 1 ** ** In verschiedenen Biotoptypen. In Totholzlebensräumen besonders im Nistmaterial der Höhlenbrüter.
Dienerella elongata Curt. 1 1 1 ** ** Eine eurytope Art, die an verschiedenen schimmelnden Substraten (z.B. Kronenreisig, Heu, Stroh, Borken, Holz, Stammhöhlen, faulenden Pilzfruchtkörpern) lebt.

Enicmus fungicola Thoms. 1 * *
Vorzugsweise in Sporenlagern von Schleimpilzen (stehende Tothölzer bzw. vom Boden aufragende Teile der Kronenbrüche, Windwürfe). Seltener an verpilzten Borken 
und an sporulierenden Porlingen. Berlin: Besonders häufig im Erlensaum der Moore.

Enicmus histrio Joy/Toml. 1 1 1 ** ** Eine überaus eurytope Art, die an allen nur denkbaren verschimmelten Substraten (z.B. Heu, Borken, Holz, faulenden Pilzfruchtkörpern, Kronenreisig) lebt.
Enicmus rugosus (Hbst.) 1 1 1 ** ** Vorzugsweise in den Sporenlagern von Schleimpilzen (Myxomycetes) in Wäldern und Gehölzen.
Enicmus transversus (Ol.) 1 1 ** ** Eine überaus eurytope Art, die an allen nur denkbaren verschimmelten Substraten (z.B. Heu, Borken, Holz, faulenden Pilzfruchtkörpern, Kronenreisig) lebt.
Latridius anthracinus Mannh. 1 ** ** Eine überaus eurytope Art, die an allen nur denkbaren verschimmelten Substraten (z.B. Heu, Borken, Holz, faulenden Pilzfruchtkörpern, Kronenreisig) lebt.
Stephostethus angusticollis Gyll. 1 ** ** Besonders in verpilztem Reisig der Windwürfe und der Kronenbrüche.
Stephostethus lardarius (Deg.) 1 ** ** Eine eurytope Art, die an verpilzten Substraten lebt (besonders an Kronenreisig, verwelktem Laub der Kronenbrüche; Ferner z.B. Heu, Borken, Holz) .

Mycetophagidae - Schwammfresser

Litargus connexus Geoffr. 1 1 1 ** **
Unter verpilzten, trockeneren Borken; Verpilztes Holz. Stehendes Laubbaum-Totholz bzw. aufragende Teile der Windwürfe, Kronenbrüche. Vom Stangenholz über 
Starkäste bis zum Stammholz grober Dimensionen.

Mycetophagus multipunctatus F. 1 3 3
In feuchteren, alten Laubwäldern bzw. Gehölzen an verpilztem Laubholz meist stärkerer Abmessungen: Unter anderem an Fruchtkörpern von Inonotus radiatus, I. 
dryadeus, I. obliquus, Laetiporus sulphureus, Pleurotus pulmonarius, P. ostreatus, Hericium clathroides, Bjerkandera-Arten und Daedaleopsis confragosa.

Mycetophagus populi F. 1 2 2

Im verpilztem Holz (besonders Pleurotus-Arten, Pholiota destruens, Pholiota squarrosa, Pholiota aurivella, seltener Laetiporus sulphureus) in der Regel in anbrüchigen, 
lebenden Laubbäumen (Feuchte durch Transpirationsstrom; Faulstellen im Stamm, Innenwände der Stammhöhlen). Z.B. Fagus, Ulmus, Populus, Malus, Quercus. In 
feuchten Waldgesellschaften ebenso an bereits abgestorbenen Bäumen, Hochstubben und in liegenden Stämmen.

Mycetophagus quadripustulatus (L.) 1 1 1 ** **
Larve an Fruchtkörpern der Holzpilze: Z.B. Fruchtkörper weich- bis zähfleischiger Porlinge wie Z.B. Pleurotus-Arten, Polyporus squamosus, Laetiporus sulphureus, 
Bjerkandera adusta. Imago auch an sporulierenden harten Porlingen wie Fomes fomentarius.

Colydiidae - Rindenkäfer
Bitoma crenata (F.) 1 ** * Wärmeabhängig. Nur unter gelockerten Borken stark besonnter Laubbaum-Tothölzer, auch Stubben. Bodennah exponierte Strukturen. Räuberisch.

Pycnomerus terebrans (Ol.) 1 1 1 3

Recht wärmeliebend. Wohl räuberisch in der Regel in den Gangsystemen von Lasius brunneus in stehenden Stämmen mit stärkerem Durchmesser bzw. in Baumruinen. 
Laub- und (seltener) Nadelholz (z.B. Pinus sylvestris). Ferner fallweise massenhaft im braunfaulen Holz (Schwefelporling Laetiporus sulphureus) stehender Eichen bzw. 
deren Hochstubben ohne erkennbaren Zusammenhang mit Ameisen.

Synchita humeralis F. 1 1 1 ** **
Etwas wärmeliebend. Imago und Larven unter verpilzten Laubholzborken. Mehr stehende Stämme bzw. vom Untergrund abgehobene Teile der unzersägten 
Kronenbrüche, Windwürfe.

Endomychidae - Stäublingskäfer

Symbiotes latus Redt. 1 2 2
In verpilzten Asthöhlen, in verpilzten Arealen meist stehender, noch lebender Laubholzstämme (Transpirationsstrom), die in der Regel starke Abmessungen aufweisen 
(z.B. Fagus, Acer, Quercus). In Baumruinen auch bei Lasius brunneus und L. fuliginosus.

Arpidiphoridae - Schleimpilzkäfer
Arpidiphorus orbiculatus (Gyll.) 1 ** ** In den Sporenlagern von Schleimpilzen (Myxomycetes). Selten an anderen Holzpilzen.

Sphindidae - Schleimpilzkäfer
Sphindus dubius (Gyll.) 1 ** ** In den Sporenlagern von Schleimpilzen (Myxomycetes). Selten an anderen Holzpilzen.

Cisidae - Schwammkäfer
Cis boleti (Scop.) 1 ** ** Vor allem an zähfleischigen Porlingen aus der Gattung Trametes und verwandte Arten wie z.B. Lenzites betulinus.

Cis castaneus Mell. 1 1 ** **
Lebt an verschiedenen Porlingen: Besonders Rauchporling Bjerkandera adusta, aber auch Trichaptum-Arten an Nadelholz, Stereum-Arten, Inonotus-Arten, Laetiporus 
sulphureus, Polyporus squamosus usw. an Laubholz.

Cis hispidus Gyll. 1 ** ** Besonders an zähfleischigen Porlingen an Laub- und Nadelholz (z.B. Trametes- und Trichaptum-Arten).
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Cis nitidus (Hbst.) 1 ** **
Regelmäßig an den Fruchtkörpern des Zunderschwamms Fomes fomentarius. Ansonsten an den  zähfleischigen bis harten Fruchtkörpern der verschiedensten Porlinge 
(z.B. Trametes-, Ganoderma-, Ischnoderma-Arten).

Orthocis alni Gyll. 1 1 ** **
Lebt vorzugsweise an weißfaul verpilzten (Stereum- und Exidia-Arten), noch am Stamm/Strauch festsitzenden Laubholzästen. Ferner an vom Boden aufragenden 
Teilen der Windwürfe und Kronenbrüche.

Orthocis festivus (Panz.) 1 * *
An Laubbaum-Totholz mit Stereum-Besatz (wie Stereum rugosum, Stereum hirsutum): An verpilztem Astwerk, in den verpilzten Spalten grobrissiger Borken der 
Stammhölzer. Ferner an Nadelholz mit Stereum sanguinolentum.

Orthocis vestitus Mell. 1 * *
Recht wärmeliebend: Z.B. lichte Bestände, Säume. In Borkenfurchen der Stämme, an Ästen z.B. an den Fruchtkörpern der Stereum-Arten, vorzugsweise Stereum 
hirsutum, Stereum gausapatum und an Peniophora quercina. 

Ennearthron cornutum (Gyll.) 1 1 1 ** **
Vorzugsweise an verpilzten Ästen und Stämmchen (oft Stereum rugosum, Bjerkandera adusta effus wachsende Fruchtkörper von Phellinus-Arten, Inonotus-Arten und 
viele andere Porlinge). Meist Laubholz.

Octotemnus glabriculus (Gyll.) 1 ** **
REIBNITZ (1999) meldet eine Präferenz für Porlinge aus der Trametes-Verwandtschaft einschließlich Lenzites betulinus. Ferner in Fruchtkörpern großer Porlinge wie z.B. 
Ganoderma lipsiense und Fomes fomentarius. 

Sulcacis fronticornis (Panz.) 1 ** **
Recht wärmeliebend - mehr an besonnten Säumen, auf Windwurfflächen. In den zähfleischigen Fruchtkörpern der verschiedensten Porlinge (z.B. Trametes-Arten, 
Lenzites betulinus, Pycnoporus cinnabarinus, eingetrocknete Fruchtkörper von Meripilus giganteus und Polyporus squamosus, auch Fomes fomentarius).

Anobiidae - Pochkäfer

Anobium nitidum Hbst. 1 1 1 ** **
An härterem Trockenholz an in der Regel lebenden Stämmen der verschiedensten Laubgehölze (z.B. Verletzungen von Alleebäumen durch Fahrzeuge, Schürfstellen, 
Blitzrinnen).

Anobium pertinax (L.) 1 1 * * In meist weißfaul verpilzten, trockeneren, noch härteren Bereichen vorwiegend stehender Stämme der Laub- und Nadelgehölze (z.B. Fagus, Pinus). Lichtanflug.

Dorcatoma chrysomelina (Strm.) 1 3 **
Beonders regelmäßig in Eichen mit Besiedlung durch Laetiporus sulphureus. Mehr in Starkholz, weniger in schwächeren Stämmen. Seltener an anderen Laubgehölzen 
und an anderen Pilzarten wie z.B. Inonotus obliquus.

Dorcatoma dresdensis Hbst. 1 3 **
In Fruchtkörpern besonders der harten Porlinge (z.B. Fomes fomentarius, Phellinus igniarius, Ganoderma lipsiense) häufig. Ferner in den Fruchtkörpern anderer Holzpilze 
wie der Schillerporlinge (z.B. Inonotus radiatus).

Hedobia imperialis (L.) 1 1 ** **
Charakterart des weißfaulen, stehenden bzw. vom Boden aufragenden Laubbaum-Schwachholzes. Gern in Haselstämmchen. Aber auch im Stammholz z.B. der 
weißfaulen Trockenbuchen.

Mesocoelopus niger (Müller) 1 3 * In abgestorbenen Ranken und Zweigen des Efeus Hedera helix.

Priobium carpini (Hbst.) 1 1 1 ** **
Larve besonders in weißfaulem, trockenerem, oft schon rindenlosem, stehendem Laubholz stärkerer Abmessungen. Auch in dickeren Efeu-Strängen. Seltener Nadelholz 
(z.B. stehende Trockenfichten). Lichtanflug.

Ptilinus pectinicornis (L.) 1 1 1 ** **
Charakterart hart-weißfauler, stehender Trockenhölzer: Verpilzte Partien lebender Bäume, Trockenstämme. besonders wettergeschützte, trockene Leeseiten starker 
Stämme. Diverse Laubholzarten.

Xestobium rufovillosum Deg. 1 1 ** ** Charakterart feuchterer, weißfauler, aber noch recht harter Teile meist stehender Laubbaum-Tothölzer starker Abmessungen.

Ptinidae - Diebskäfer
Ptinus fur L. 1 1 1 ** ** Synanthrop in Gebäuden. Entwicklung auch an trockenen tierischen Resten in den Stammhöhlen und Holzlückensystemen der Baumruinen.

Ptinus rufipes Ol. 1 1 1 ** **
Entwicklung vornehmlich in weißfaulem, noch recht hartem Laubbaum-Schwachholz (stehend, vom Boden abgehobene Teile der Windwürfe, Kronenbrüche). Seltener in 
weißfaulen Trockenarealen des stehenden Stammholzes.

Salpingidae - Scheinrüsselkäfer

Lissodema cursor (Gyll.) 1 * *
In frischeren Laubholzästen, die noch am Stamm sitzen oder z.B. an den vom Boden aufragenden Teilen von Birken-Kronenbrüchen. Ferner Quercus, Fraxinus, Fagus, 
Ulmus, Baumrosaceen. Larven im Bohrmehl und eventuell räuberisch in Gängen anderer Holzinsekten (Scolytidae, Cerambycidae).

Salpingus planirostris (F.) 1 1 1 ** **
Räuberisch an Laubbaum-Totholz (liegende Stämme, stehendes Holz bzw. vom Boden aufragende Teile der Windwürfe und Kronenbrüche). Nahrung sicher nicht 
ausschließlich Borkenkäfer. Ferner an kleinen Pilzfruchtkörpern und am verpilzten Ausfluß der Hylecoetus-Gänge an Buchen fressend.

Salpingus ruficollis (L.) 1 1 ** **
Räuberisch an Laubbaum-Totholz (liegende Stämme, stehendes Holz bzw. vom Boden aufragende Teile der Windwürfe und Kronenbrüche). Nahrung sicher nicht 
ausschließlich Borkenkäfer.

Pyrochroidae - Feuerkäfer
Pyrochroa coccinea (L.) 1 1 1 ** ** Larven unter den Borken frisch abgestorbener, austrocknender Laubhölzer: Stämme, Stubben, stärkere Äste bodennah in feuchterer Lage.

Schizotus pectinicornis (L.) 1 1 1 ** **
Feuchtere Waldgesellschaften. Larve unter noch festsitzender Borke austrocknender, verpilzender Laubhölzer. Mehr schwächeres Holz wie Stämmchen, vom Boden 
aufragende Teile der Kronenbrüche, Windwürfe.

Scraptiidae - Purzelkäfer

Anaspis brunnipes Muls. 1 1 * *
Thermo- und recht xerophil. Larven in Totholzbiotopen (unter Borken, im vermorscht-verpilzten Holz, in Gangsystemen, auch bei Holzameisen) umherstreifend. Evtl. 
sowohl fakultativ carnivor, als auch mycetophag und Detritusfresser. Imago oft auf Blüten (z.B. Sorbus, Cornus, Crataegus, Euphorbia, Apiaceen). 
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Anaspis flava (L.) 1 1 1 ** **
Larven in Totholzbiotopen (unter Borken, im vermorscht-verpilzten Holz, in Gangsystemen, in vermulmten Holzarealen, auch bei Holzameisen) umherstreifend. 
Eventuell sowohl fakultativ carnivor, als auch mycetophag und Detritusfresser. Imago oft auf Blüten (z.B. Sorbus, Cornus, Crataegus, Euphorbia, Apiaceen).

Anaspis frontalis (L.) 1 1 1 ** **
Larven in Totholzbiotopen (unter Borken, im vermorscht-verpilzten Holz, in Gangsystemen, auch bei Holzameisen) umherstreifend. Evtl. sowohl fakultativ carnivor, als 
auch mycetophag und Detritusfresser. Imago oft auf Blüten (z.B. Sorbus, Cornus, Crataegus, Euphorbia, Apiaceen). 

Anaspis regimbarti Schils. 1 * * Etwas wärmeliebend. Ansonsten vergleiche Anaspis flava.
Anaspis thoracica (L.) 1 1 1 ** ** Vergleiche Anaspis flava.

Aderidae - Mulmkäfer

Aderus populneus (Panz.) 1 1 3 *
Im Mulm von Laubbaum-Tothölzern bzw. von Baumruinen (viele Arten wie Fagus, Quercus, Populus, Tilia) in wärmebegünstigten Lagen (z.B. Säume, lichte Altbestände, 
alte Parkanlagen). Jedoch auch in Faulstoffansammlungen wie z.B. Komposten.

Anidorus nigrinus (Germ.) 1 1 1 * *
Larven in verpilztem Laub- und Nadelholz (z.B. Populus tremula, Picea abies). Eventuell mehr in Stammholz als in schwächerem Material wie Astwerk. Imago oft an 
Gehölzsäumen auf der Vegetation.

Mordellidae - Stachelkäfer

Tomoxia bucephala (Gyll.) 1 ** **
Recht wärmeliebend - in lichten Beständen und an Waldsäumen. Larve in weißfaulem Laubholz vom dicken Stamm bis herab zu dickeren Ästen. Stehendes Material bzw. 
vom Boden aufragende Teile der Windwürfe, Kronenbrüche.

Variimorda villosa (Schr.) 1 * *
Recht wärmeliebend, aber meist in feuchterer Umgebung wie z.B. in Auen. Imago z.B. auf Apiaceen-Blüten auf Lichtungen, an Säumen. Larve in weißfaulem, wohl 
vorzugsweise stehendem Totholz (z.B. Salix, Populus, Fagus).

Tetratomidae - Keulenpilzkäfer

Tetratoma fungorum F. 1 * *
Larve vorzugsweise an weichfleischigen Fruchtkörpern von Holzpilzen wie Pleurotus ostreatus, Pholiota aurivella. Meist stehendes Totholz stärkerer Abmessungen, 
Faulstellen, Höhlen lebender Stämme. Herbst- und Wintertier.

Melandryidae - Düsterkäfer

Anisoxya fuscula (Ill.) 1 3 3
Larven in verpilztem Astwerk verschiedener Laubgehölze (Z.B. vom Boden aufragende Teile der Kronenbrüche, Windwürfe): Fagus, Quercus, Tilia, Ulmus. Deutlich 
wärmeliebend (südwestexponierte Hänge, geschützt liegende Säume, lichte Bestände).

Conopalpus testaceus (Ol.) 1 1 ** **
Larven in weißfaulem, weicherem, berindetem Laubholz; Mehr stehendes Substrat, vom Boden aufragendes Astwerk der Windwürfe, Kronenbrüche bzw. Äste am 
Stamm. Seltener in am Boden liegenden Hölzern.

Orchesia undulata Kr. 1 1 ** ** Ein in ausgedehnteren, feuchteren Gehölzen zur Zeit häufiger Besiedler verpilzter, meist liegender Laubbaum-Tothölzer stärkerer Abmessungen.

Alleculidae - Mulmpflanzenkäfer

Allecula morio (F.) 1 1 1 3 *
Etwas wärmeliebend. Larve Bewohner trockeneren, mit Detritus angereicherten Mulmes in Stammhöhlen, in ausgedehnteren Taschen in Holzspalten und hinter dicken 
Borken. Meist in Baumruinen (Laubholz); Seltener an Stubben und an Nadelholz (Kiefer).

Mycetochara axillaris (Payk.) 1 1 2 2

Recht wärmeliebend - z.B. lichte Altbestände, Parkanlagen, Alleen, Waldsäume, Kronenraum. Im verpilzten, schon von anderen Holzinsekten (z.B. Rhamnusium bicolor, 
Necydalis major, Stereocorynes truncorum, Phloeophagus lignarius, Ph. thomsoni, Rhyncolus reflexus, Megapenthes lugens, Eucnemis capucina, Ischnomera 
sanguinicollis, I. caerulea, I. cyanea, Mycetophagus populi, Symbiotes latus und S. gibberosus) besiedelten Holz (z.B. mit Myzelien von Pholiota aurivella, Polyporus 
squamosus, Pleurotus ostreatus) der Stamm- und größeren Asthöhlen in der Regel lebender Laubbäume (Feuchteversorgung durch den Transpirationsstrom). Z.B. 
Fagus, Ulmus, Acer, Tilia, selten Quercus.

Mycetochara linearis Ill. 1 1 1 ** **
Häufigste Art der Gattung. Larve schon in kleinen, trockeneren Mulmtaschen hinter gelockerten Laubholzborken. In der Regel stehendes Holz; Aber auch an liegenden 
Stämmen, wenn sie wärmebegünstigt exponiert sind; Vorzugsweise Starkholz, aber auch Stämmchen (z.B. Prunus domestica).

Prionychus ater F. 1 1 1 3 *
Vorzugsweise in stehenden Höhlenbäumen starker Abmessungen. Larve in feuchterem Stamm-Mulm, im Nistmaterial der Höhlenbrüter, auch in Höhlen der Starkäste. 
Bis tief in die Innenstädte verbreitet.

Pseudocistela ceramboides (L.) 1 1 2 2
Recht wärmeliebend. Larve besonders in trockeneren Mulmtaschen hinter abstehenden Borken, in Holzklüften in der Peripherie der Baumruinen. Laubholz der 
verschiedensten Arten.

Tenebrionidae - Schwarzkäfer

Corticeus unicolor (Pill. Mitt.) 1 1 1 ** **
Häufigste Art der Gattung. Wohl carnivor, eventuell auch xylodetriticol an Stammholz bzw. an starken Ästen vieler Laubgehölze (stehend und Windwürfe, Windbruch). 
Gänge holzbrütender Borkenkäfer, bei Hylecoetus dermestoides an frisch austrocknendem Holz; Ferner an stärker weißfaul verpilzten Stammpartien.

Palorus depressus (Fabr.) 1 1 3 * Recht thermo- und xerophil. An alten Laubbäumen im vermorschten Holz, im Stamm- und Rindenmulm.
Scaphidema metallicum (Fabr.) 1 1 1 ** ** Bodennah an feucht-verpilzten Tothölzern (liegend bzw. an der Basis stehender Stämme, an Stubben) stärkerer Abmessungen.

Tenebrio molitor L. 1 ** **
Überwiegend synanthrop in Gebäuden. Seltener im Freiland in Trockenbiotopen des stehenden Totholzes starker Abmessungen (Laub- und Nadelholz wie Eichen-Ruinen, 
Altkiefern).

Tribolium castaneum (Hbst.) 1 1 * * Vorwiegend synanthrop. Im Freiland Bewohner der Baumruinen: In trockenem Mulm hinter gelockerten Borken und in Stammhöhlen.
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Ergänzende Angaben zu Lebensweise

Uloma culinaris (L.) 1 2 *
Eher wärmeliebend. Vorwiegend in und an Baumruinen sowie in liegenden Totholzstrukturen stärkerer Dimensionen: Z.B. zusammen mit Dorcus parallelipipedus in 
Altbuchen, in Slteichen, in weißfaulen Erlenstämmen, in verpilzten Weiden.

Trogidae - Nestkäfer
Trox scaber (L.) 1 1 1 ** ** Am organischen Detritus wie z.B. Gewöllen in Baumhöhlennestern höhlenbrütender Vögel sehr verbreitet. Ferner in Horsten und an Gebäuden. Lichtanflug.

Cetoniinae - Rosenkäfer

Cetonia aurata (L.) 1 * *

Recht wärmeliebend. Larve vorzugsweise im Basisbereich an stehendem, weißfaulem Laubbaum-Totholz stärkerer Abmessungen: Gern im weißfaulen Holz hinter Borken 
sowie im umgebenden Erdreich besonnter Stammanläufe und Stubben in Gesellschaft verschiedener Ameisenarten. Auch an liegendem Holz besonders in 
sonnenexponierter Lage.

Trichiinae - Pinselkäfer

Trichius zonatus Germ. 1 3 3
Recht wärmeliebend - z.B. Säume, Ruderalgehölze, Kleingartenanlagen, lichte Altbestände. Larve bodennah in weißfaulem, feuchterem, möglichst sonnenexponiertem 
Holz (z.B. Birke, Weide). Imago: Blütenbesuch.

Valgus hemipterus (L.) 1 * *
Recht wärmeliebend (z.B. Säume, Feldgehölze, Lichtungen). Larven bodennah in wärmebegünstigt exponiertem, feuchterem, weiß- und braunfaulem Laubholz meist 
stärkerer Abmessungen (z.B. Betula, Quercus, Populus, Salix, Alnus, Malus).

Cerambycidae - Bockkäfer
Alosterna tabacicolor (Geer) 1 1 1 ** ** Larve in der verpilzten Borke und im vermorschten Holz abgestorbener, feucht exponierter, stehender und liegender Laubholzstämme.

Anaglyptus mysticus (L.) 1 1 ** **
Entwicklung im noch harten, aber schon weißfaulen, in der Regel stehenden Holz diverser Laubgehölze (z.B. Fagus, Quercus, Alnus, Rhamnus). Imago z.B. auf Blüten 
von Sorbus und Crataegus.

Clytus arietis (L.) 1 1 1 ** ** Entwicklung in weißfaulem Holz der verschiedensten Laubgehölze. Auch Neophyt Quercus rubra.

Cortodera humeralis (Schall.) 1 3 **
Etwas wärmeliebend. Larven in der Bodenstreu umherwandernd am verpilzten Fallholz, oberflächennah in abgestorbenen Wurzeln. Wohl nur in Laubholz (z.B. Quercus). 
Imago z.B. auf blühenden Eichen.

Exocentrus lusitanus (L.) 1 3 * Larven in weißfaul verpilzenden, noch berindeten Lindenästen. Oft in am Boden liegendem Material. Recht wärmeliebend: Z.B. Säume, Alleen, lichte Bestände.
Grammoptera abdominalis (Steph.) 1 1 * * Larve in weißfaulen (z.B. Vuilleminia comedens), noch am Stamm sitzenden Schwachästen vorzugsweise von Quercus. Mehr im Kronenraum.
Grammoptera ruficornis (F.) 1 1 1 ** ** Larve in austrocknendem Schwachholz der verschiedensten Laubgehölze (z.B. Eiche, Baumrosaceen, holzige Fabaceen wie Robinie). Imago auf Blüten.

Leiopus nebulosus (L.) 1 1 1 ** **
Larve unter Borken abgestorbener bzw. austrocknender Laubhölzer meist schwächerer Abmessungen. Stehend bzw. aufragende Teile von Kronenbrüchen, Windwürfen. 
Sehr polyphag.

Leptura quadrifasciata (L.) 1 ** **
Larve in feucht exponiertem (gern Gewässernähe), weißfaulem, liegendem und stehendem Laubbaum-Totholz stärkerer Abmessungen (z.B. Populus, Salix, Alnus, 
Betula, Fagus). Imago auf Blüten.

Mesosa nebulosa (F.) 1 1 3 * Larve in weißfaulen, noch harten, berindeten Kronenästen besonders von Quercus. Aber auch viele andere Laubgehölze.

Phymatodes testaceus L. 1 ** **
Vorzugsweise an austrocknendem Eichenholz - Äste und Stämme. Stehend oder vom Boden aufragende Teile der Windwürfe, Kronenbrüche. Darüber hinaus diverse 
andere Laubgehölze (z.B. Fagus, Crataegus, Carpinus, Prunus).

Plagionotus detritus (L.) 1 2 3
Thermophil. Larven vorwiegend in stehend austrocknenden Stämmen und Starkästen von Eichen; Seltener an bodennah exponiertem Material wie den aufragenden 
Teilen von Kronenbrüchen. Bereiche mit grober Borke werden bevorzugt. U.a. auch in Fagus.

Pogonocherus hispidulus Pill. 1 1 ** ** In weißfaulen, noch harten, berindeten Schwachholzstrukturen der Laubgehölze. Selten an Nadelholz.
Rhagium mordax (Geer) 1 1 * ** Larve unter der Borke austrocknender Laubholzstämme (z.B. Betula, Quercus) und Äste auch schwächerer Abmessungen. Imago gern auf Sorbus-Blüten.

Rhamnusium bicolor (Schrk.) 1 2 3

Recht wärmeliebend - Säume, Alleen, lichte Altbestände, alte Parkanlagen, Kronenraum. In feucht-verpilzten (z.B. Pholiota aurivella, Polyporus squamosus) Stammteilen 
bzw. Stammhöhlen lebender Laubbäume (Transpirationsstrom). U.a. Fagus, Ulmus, Populus, Aesculus, Acer. In den gleichen Bäumen regelmäßig u.a. Mycetophagus 
populi, Mycetochara axillaris, Ischnomera-Arten, Stereocorynes truncorum, Phloeophagus-Arten, Rhyncolus reflexus, Megapenthes lugens, Quedius truncicola.

Stenostola ferrea (Schr.) 1 3 2
Larven vorzugsweise in weißfaulen, noch harten und berindeten Ästen von Tilia-Arten, die oft schon am Boden liegen. Auch Corylus. Thermophil: Säume, Feldgehölze, 
Alleen, lichte Altbestände.

Stenurella melanura (L.) 1 1 ** ** Larve bodennah in vermorscht-weißfaulem, liegendem und stehendem Schwachholz der Laub- und Nadelgehölze.
Stenurella nigra (L.) 1 ** * Larve bodennah in vermorscht-weißfaulem, liegendem und stehendem Schwachholz diverser Laubgehölze.
Tetrops praeusta (L.) 1 1 1 ** ** Larven in austrocknenden Ästchen (etwa 2-4 cm stark) besonders der Baumrosaceen.

Xylotrechus antilope (Schönh.) 1 * *
Recht wärmeliebend. Larve vorzugsweise in austrocknendem Astholz und dünnen Stämmchen der heimischen Eichenarten. Selten in stärkerem Stammholz (einmal auch 
Quercus rubra). Gern an Astbruch, der am Stamm oder in der Krone hängenbleibt.

Anthribidae - Breitrüsselkäfer
Anthribus albinus (L.) 1 1 ** ** In ausgedehnteren Gehölzen, in Wäldern polyphag an stehendem bzw. vom Boden aufragendem, weißfaulem, noch recht hartem Laubholz.

Scolytidae - Borkenkäfer
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Ergänzende Angaben zu Lebensweise

Ernoporus tiliae (Panz.) 1 * * An Linden. Larven in der Borke bzw. den Splint austrocknender Zweige und Äste schürfend.
Scolytus intricatus (Ratz.) 1 ** ** Rindenbrüter in austrocknenden Ästen und schwachen Stämmen der heimischen Eichenarten. Vereinzelt auch an anderen Laubgehölzen
Scolytus ratzeburgi Jans. 1 * * Rindenbrüter vorwiegend im Stammbereich austrocknender, stehender Exemplare der Betula-Arten.
Scolytus rugulosus (Müll.) 1 ** ** Rindenbrüter in austrocknenden Stämmchen und Ästen von Baumrosaceen (z.B. Malus, Prunus, Pirus, Sorbus, Crataegus).
Xyleborus monographus (F.) 1 * * Holzbrüter im grobborkigen Bereich austrocknender Äste und Stammteile besonders der heimischen Eichenarten. Auch andere Laubgehölze wie Fagus silvatica.
Xyleborus saxeseni (Ratz.) 1 1 1 ** ** Holzbrüter in austrocknenden Ästen, Stämmen der verschiedensten Laubgehölze, selten in Nadelholz.

Curculionidae - Rüsselkäfer

Cossonus cylindricus Sahlb. 1 3 2
Feuchte Waldgesellschaften. Larven in verpilztem Holz in der Regel stehender, meist lebender Pappeln und Weiden (Feuchte durch Transpirationsstrom) mit stärkerem 
Durchmesser. Oft in den Innenwänden von Stammhöhlen. Seltener in anderen Laubgehölzen wie Ulmen.

Cossonus linearis (Fabr.) 1 1 * *
Feuchte Waldgesellschaften. Larven in verpilztem Holz in der Regel stehender, meist lebender Pappeln und Weiden (Transpirationsstrom) mit stärkerem Durchmesser. 
Oft in den Innenwänden von Stammhöhlen. Auch andere Laubgehölze.

Magdalis ruficornis (L.) 1 1 ** ** Larve in austrocknenden Ästchen von Baumrosaceen.

Phloeophagus lignarius (Marsh.) 1 1 1 * *
Larven im verpilzten Holz besonders der Innenwände von Laubbaum-Stamm- und Asthöhlen; Vorwiegend lebende Stämme und Starkäste (Feuchteversorgung durch 
den Transpirationsstrom).

Rhyncolus ater L. 1 * D
Feuchtere Waldgesellschaften. Larven besonders im weißfaul-verpilzten Holz in der Regel stehender, meist noch zum Teil berindeter Laub- und Nadelbäume. Von 
Stangenholzstärke an aufwärts.

Rhyncolus punctatulus Bohem. 1 1 2 * Feuchtere Waldgesellschaften. In verpilztem Holz der Laubgehölze. Mehr in Substrat schwächerer Dimensionen, weniger im Stammholz. Selten in Nadelholz.

Stereocorynes truncorum (Germ.) 1 1 1 * **
Wärmeliebend. Verpilzte Areale bzw. Innenwände der Stammhöhlen (z.B. Pholiota aurivella) der oberen Stammteile, Starkäste lebender Laubbäume 
(Transpirationsstrom). Z.B. Tilia, Fagus, Acer.

Flabellferinae - Kammschnaken

Dictenidia bimaculata (L.) 1 1 nb *
Größere Mulmtaschen hinter abstehenden Laubholzborken bzw. im vermulmten Holz mehr in der Peripherie stehender, seltener liegender Stämme. 'Seltener im Mulm 
der Stammhöhlen. 

Flabellifera ornata Wiedem. 1 nb 3
Larve in Faulstellen (oft Pholiota aurivella) in höhergelegenen Stammteilen und Ästen; Innenwände feuchter, höher am Stamm gelegener Höhlen lebender Laubbäume 
(Feuchteversorgung durch den Transpirationsstrom).

Flabellifera pectinicornis (L.) 1 1 nb * Larven im nassen, meist schon schwärzlich vererdeten Mulm überwiegend bodennaher Stammhöhlen.

Formicidae - Ameisen

Lasius brunneus (Latr.) 1 1 1 * *
Recht wärmeliebend. Bestentwickelte Kolonien in Baumruinen. Ansonsten schon in anbrüchigen oder abgestorbenen Stämmen mittleren Durchmessers. In der Regel 
stehendes Holz. Legt umfangreiche Gang- und Kammersysteme in Totholz an und beherbergt eine auffallende Fülle von Gastkäferarten.

Oecophoridae - Faulholzmotten
Harpella forficella (Scop.) 1 1 nb * Larven an stehenden, verpilzten Hölzern unter gelockerten Borken; An den aufragenden Teilen der Windwürfe, Kronenbrüche. Ferner in FK der Porlinge.
Oecophora bractella (L.) 1 1 nb * Larven z.B. unter gelockerten Borken verpilzter Laubholzstämme; An vom Boden aufragenden Teilen unzersägter Windwürfe, Kronenbrüche; In FK von Porlingen.
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1.  Einleitung 

 

In Berlin existieren 266 Friedhöfe, von denen allerdings fast ein Drittel geschlossen ist 
(SenStadtUm 1992). Dazu werden auch etwa rund 45 Dorfkirchhöfe gerechnet, die nur 
noch eine historische Bedeutung haben. Aktuell wird die Zahl der bestehenden 
Friedhöfe mit 228 angegeben (Stiftung Naturschutz Berlin 2004). Häufig liegen getrennt 
verwaltete Friedhöfe in einem Komplex zusammen und bilden daher vom Land-
schaftstyp her einheitliche Flächen. 

Infolge veränderter Bestattungsformen wird die große vorhandene Friedhofsfläche von 
ca. 10 km  nicht mehr benötigt. Schon seit Jahren werden immer mehr Flächen aus der 
üblichen Friedhofspflege genommen und verwildern teilweise. 

Für Teilflächen von Friedhöfen existieren bereits Umnutzungspläne. Wie das im Einzel-
nen flächenmäßig aussieht, zeigt Tabelle 1 für vier Friedhöfe. Aus den von der 
Senatsverwaltung erstellten Karten wird ersichtlich, auf welche Flächen sich diese 
Planungen zur Umnutzung beziehen. 

Auf diesen vier Friedhofsflächen, von denen zwei kleine einen zusammenhängenden 
Komplex bilden, sollte 2006 das Brutvogelspektrum und die Revieranzahl der Arten 
ermittelt werden. 

Tabelle 1. Umnutzungspläne für vier zu untersuchende Pankower Friedhöfe. 

Friedhof Träger 
Größe 
(ha) 

Umnutzung nach FEP bis 2005 
geplant als (ha) 

Umnutzung nach FEP 
nach 2005 geplant als 
(ha) 

Nr. Name (ld, ev, rk) gesamt  Grünfl.  Wald Fh-park Sonst.  Grünfl.  Wald Sonst. 

5509 
Georgen-
Parochial I 

ev 4,15    0,76    

5510 
St. Marien u. St. 
Nikolai II 

ev 3,13 1,72   0,66 0,75   

5523 
Georgen-
Parochial III 

ev 13,15    1,63   3,12 

5539 
Frieden-Himmel-
fahrt, Nordend 

ev 14,07    2,29  7,17  

      34,50 1,72 0,00 0,00 5,34 0,75 7,17 3,12 

Friedhöfe wurden in Berlin bereits häufiger avifaunistisch untersucht. Wegen der 
enormen Fläche liegen aber nur für einen kleinen Teil konkrete Angaben zu ihrer 
Besiedlung durch Brutvögel vor. In der Mehrzahl stammen die bisher für Berlin 
veröffentlichten Siedlungsdichteuntersuchungen auf Friedhöfen aus den 70er Jahren 
(SCHÜTZE 1970, ELVERS 1977, DOBBERKAU et al. 1979, WENDLAND 1982, STEIOF 1989). 
Neuere Ergänzungen finden sich in den Arbeiten von OTTO & SCHARON (1997) und ABS 
et al. (2005). 
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Bereits 1972 wurde die Brutvogelwelt im Komplex der Friedhöfe Nordend erfasst 
(DOBBERKAU et al. 1979). Zwar lassen sich die Ergebnisse nicht für die Teilfläche des 
Friedhofs Frieden-Himmelfahrt konkret darstellen, ein Vergleich der Veränderungen im 
Brutvogelspektrum lässt sich aber ziehen. Für die Friedhöfe Georgen-Parochial I (5509) 
und St. Marien/St. Peter (5510) liegen Erfassungsergebnisse von 1996 vor (OTTO & 

SCHARON 1997). 

 

2.  Erfassungsmethode und Fehlerbetrachtung 

 

Die Ermittlung des Brutvogelbestandes erfolgte nach der Revierkartierungsmethode 
(BIBBY et al. 1995, SÜDBECK et al. 2005). Bei den einzelnen Kontrollgängen wurden alle 
Beobachtungen von anwesenden Vögeln in Tageskarten eingetragen und zusätzlich 
alle ein Revier anzeigenden Merkmale notiert. Ein wichtiges Kriterium zur Trennung von 
eng benachbarten Revieren war die Simultanerfassung von gleichzeitig singenden 
Männchen. Nistkästen wurden nicht speziell kontrolliert.  

Auf den einzelnen Untersuchungsflächen fanden 4 Kontrollen statt.  

Die Beauftragung erfolgte erst Mitte Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Mehrzahl der 
Standvogelarten bzw. der Brutpaare dieser Arten die erste Brut bereits abgeschlossen. 
Aus diesem Grund ist eine Untererfassung bei diesen Arten sehr wahrscheinlich.  

Horste bzw. Nester der Krähen- und Greifvögel werden im Allgemeinen vor der 
Belaubung der Bäume gesucht. Das war auch nicht mehr möglich. Das betraf vor allem 
die Nester von Elster und Nebelkrähe, die später nur schlecht erfasst werden können. 

Ein Nachteil bei der Kartierung auf Friedhöfen ist die späte Öffnungszeit ab 8 Uhr. Es 
wurde darauf verzichtet, hier eine Sonderregelung zu erreichen. 

Speziell bei den Kontrollen auf dem einen Friedhof Nordend verschlechterten an zwei 
Tagen kurzfristig einsetzende Gewittergüsse die Ansprechbarkeit der Brutvögel. 

Das Ziel, die zu erwartenden Auswirkungen auf die Brutvogelwelt durch Umnutzungen 
von Teilflächen zu diskutieren, ist durch die Kartierungen in jedem Fall gewährleistet. 
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3.  Ergebnisse der Bestandserfassung 

Nach einer Kurzcharakteristik der einzelnen Flächen folgen die Ergebnisse der Bestands-
erfassungen. Soweit vorhanden, werden ältere Erfassungsdaten zum Vergleich mit 
angegeben. Auf Gastvögel wird verwiesen. Die Siedlungsdichte und das Artenspektrum 
werden einer Bewertung unterzogen. 

 

Begriffserklärung 

Wertgebende Vogelarten sind die des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie. Außerdem 
bezieht sich dieser Begriff auch auf die gefährdeten Arten der Roten Liste eines Landes. Für 
Berlin wird die aktuelle Liste von WITT (2003) herangezogen. 

Bei quantitativen avifaunistischen Untersuchungen geht es um die Ermittlung des Brut-
bestandes auf einer Probefläche. Da die meisten Arten zur Brutzeit feste Territorien besetzen, 
was die Männchen z. B. durch den Gesang markieren können, ist die Revierkartierung dafür 
eine geeignete Methode. Wegen der Revierkartierung als Erfassungsmethode wird im 
Folgenden stets auf die Revierzahl eingegangen, wobei dieser Begriff ohnehin im Schrifttum 
meistens mit der Brutpaarzahl gleichgesetzt wird. 

Die gebräuchlichsten quantitativen Parameter bei Siedlungsdichteuntersuchungen sind Abun-

danz und Dominanz. Dabei versteht man unter Abundanz die Siedlungsdichte einer Vogelart 
bezogen auf die Flächeneinheit. Üblicherweise wird die Abundanz in Revieren/10 ha ange-
geben. Bei weniger als vier Revieren in einer Probefläche ist eine Abundanzberechnung aus 
statistischen Gründen nicht mehr sinnvoll. Wird die relative Häufigkeit einer Art am Gesamt-
bestand eines Untersuchungsgebietes in Prozent angegeben, spricht man von Dominanz. Sie 
wird auch als relative Abundanz bezeichnet. Die Ergebnisse von Siedlungsdichteuntersuchun-
gen werden im Allgemeinen in einer Tabelle dargestellt, in der die nachgewiesenen Arten mit 
abnehmender Revieranzahl geordnet sind.  
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3.1 Friedhofskomplex Georgen-Parochial I (5509) und St. Marien/St. Peter (5510) 

Greifswalder Str. 229-234 bzw. Prenzlauer Allee 7; Größe: 7,3 ha.  

Kontrolltermine: 22.5., 1.6., 11.6. und 18.6.2006. 

Die Friedhöfe wurden 1814 bzw. 1857 angelegt und ab 1970 für Bestattungen 
geschlossen (SenStadtUm 1992). In den vergangenen Jahren fanden erneut Bestat-
tungen in kleinen Bereichen statt.  

Die beiden Friedhöfe bilden einen zusammenhängenden Komplex und werden aus 
avifaunistischer Sicht als eine Einheit behandelt. Im Westen grenzen unmittelbar an den 
Friedhof die Höfe bzw. Seitenflügel von Mietskasernen an. Im Norden stehen die 
Mietskasernen auf der gegenüberliegenden Straßenseite.  

Auf beiden Friedhöfen existiert ein dichter Laubbaumbestand mit einem Kronenschluss 
von ca. 70 %. Lindenalleen gliedern beide Friedhöfe. Auf dem Friedhof an der Greifs-
walder Straße wurde Mitte der 90er Jahre ein Teil des Geländes im Zuge einer denk-
malspflegerischen Rekonstruktion bereits zu einem Park mit Rasenflächen umgestaltet, 
in dem wieder Bestattungen stattfinden. 1996 wurde das Wegenetz erneuert. Zu Beginn 
der Brutsaison 1996 waren große Bereiche auf den beiden aneinander liegenden 
Friedhöfen noch dicht mit alten Grabbepflanzungen und vielen alten Sträuchern 
bedeckt. Dann begannen aber umfangreiche und anhaltende Pflegemaßnahmen, die zu 
einer Zerstörung dieser Bruthabitate führten.  

Während der Begehungszeiten wurde eine vielfältige Nutzung der Friedhofsflächen 
festgestellt. Das Gebiet insgesamt dient heute Joggern als Sportfeld, als Hunde-
auslaufgebiet, die Rasenflächen zum Lagern, d. h. vielen Freizeitaktivitäten, die 
eigentlich alle den Regelungen im Friedhofsgesetz widersprechen  

SUKOPP & WITTIG (1993) hoben als Besonderheit von Friedhöfen deren emotional 
bedingte weitestgehende Störungsfreiheit hervor, die manche Arten, vor allem Wirbel-
tiere, in ihrem Vorkommen begünstigen kann. Obwohl die oben genanten Aktivitäten 
der Zweckbestimmung von Friedhöfen widersprechen und Störungen darstellen, lassen 
sich keine negativen Auswirkungen auf die Brutvogelwelt erkennen, wie die Ergebnisse 
der Revierkartierungen zeigen. 

In der Tabelle 2 sind die auf dem Friedhofskomplex festgestellten Reviere von 21 
Brutvogelarten in 2006 aufgelistet. Die Abundanz lag bei 97,3 Rev./10 ha. Zum 
Vergleich sind die Ergebnisse der Untersuchung von 1996 (OTTO & SCHARON 1997) 
angegeben. 

Die ermittelte Abundanz von 97,3 Rev./10 ha liegt über dem Medianwert der 
Siedlungsdichte Berliner Friedhöfe (OTTO & SCHARON 1997), ist aber deutlich geringer 
als bei FLADE (1994) für Friedhöfe der Flächengrößenklasse <10 ha angegeben wird 
(129,3 Rev./10 ha). 

Als Durchzügler oder Gäste wurden Habicht (Brutvogel in Jahren zwischen den beiden 
Erfassungen – Horst noch vorhanden), Hausrotschwanz, Schwanzmeise, Kleiber und 
Haussperling notiert. 
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Tabelle 2. Erfasste Reviere auf dem Friedhofskomplex Georgen-Parochial I (5509) und 
St. Marien u. St. Peter (5510) 

Arten Revieranzahl Revieranzahl Abundanz Dominanz 
 1996 2006 [Rev./10 ha] [%] 

Amsel 10 12 16,4 16,9 
Kohlmeise 10 11 15,2 15,5 
Ringeltaube 8 6 8,2 8,5 
Star 3 6 8,2 8,5 
Blaumeise 7 5 6,8 7,0 
Grünfink 5 5 6,8 7,0 
Mönchsgrasmücke 4 4 5,5 5,6 
Gartenrotschwanz 0 3  4,2 
Elster 6 2  2,8 
Zaunkönig 2 2  2,8 
Zilpzalp 3 2  2,8 
Gartenbaumläufer 0 2  2,8 
Nachtigall 1 2  2,8 
Feldsperling 2 2  2,8 
Buntspecht 0 1  1,4 
Rotkehlchen 1 1  1,4 
Sommergoldhähnchen 0 1  1,4 
Buchfink 2 1  1,4 
Stieglitz 0 1  1,4 
Eichelhäher 1 1  1,4 
Nebelkrähe 2 1  1,4 
Klappergrasmücke 2 0  0  

22 Arten 69!The Formula Not In Table 97,3 100,0 

 

Das Brutvogelspektrum in der Tabelle 2 weist keine wertgebenden Arten auf. 

Obwohl dieser Friedhofskomplex zentrumsnah und an verkehrsreichen Hauptstraßen 
liegt, umfasst das Artenspektrum eine Reihe von Vögeln, die normalerweise in Wäldern 
zu finden sind. Dazu gehörten Zaunkönig, Zilpzalp, Rotkehlchen, Buchfink. Als 
Besonderheiten aus Berliner Sicht (siehe OTTO & WITT 2002) sind die zentrumsnahen 
Vorkommen von Sommergoldhähnen (mit Brutnachweis) und Gartenrotschwanz 
anzusehen. 

Die dichteste Besiedlung wurde naturgemäß auf dem St. Marien u. St. Nikolai-Friedhof 
gefunden. Die Ansiedlung von Boden- und Buschbrütern wurde durch den hohen 
Deckungsgrad von Gebüschen und dichtem Bodenbewuchs infolge der geringen 
Pflegeintensität begünstigt. Sofern diese Fläche - wie geplant - kurzfristig in eine Grün-
fläche verwandelt werden soll, ist mit dem Verschwinden der jetzt hier vorkommenden 
Arten (Nachtigall, Zilpzalp, evtl. Mönchsgrasmücke) zu rechnen. Wie eine solche 
Grünfläche dann aussehen wird, zeigt der gepflegte Rasenbereich des Friedhofs 
Georgen-Parochial an der Kreuzung Prenzlauer Tor, der lediglich von einigen ganz 
häufigen Vogelarten zur Nahrungssuche genutzt wird, aber keinerlei niedrig brütende 
Vögel mehr aufweist. 
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3.2 Friedhof Georgen-Parochial III (5523) 

Roelckestr. 142/150; Größe: 13,15 ha.  

Kontrolltermine: 26.5., 2.6., 12.6. und 18.6.2006. 

Dieser Alleefriedhof liegt in der Wohnblockzone von Weißensee. Er wird an drei Seiten 
von Straßen begrenzt. An der Nordseite erstreckt sich eine Kleingartenanlage, aus der 
mitunter Vögel zur Nahrungssuche auf den Friedhof fliegen. Auf ca. 2/3 der Fläche 
findet eine intensive Pflege der Grabstätten statt. Der übrige Teil enthält den 
Wirtschaftshof und große Deponie- bzw. Kompostierungsflächen inklusive eines 
verwilderten Baumbestandes. Begrenzt von Roelckestr. und der Kleingartenanlage 
befindet sich in der Nordecke (siehe Karte) abgesehen von den die Wege flankierenden 
alten Bäumen (vor allem Linden) eine große freie Fläche. Nur in einer kleinen Abteilung 
finden noch Grabpflegearbeiten statt. 

Ein besonderes Kennzeichen auf diesem Friedhof ist das gehäufte Vorkommen der 
Zuckerhutfichte Picea glauca var. Albertiana als Parzellenbepflanzung, die auch als 
Brutplatz genutzt wird (z. B. von der Heckenbraunelle). 

Von diesem Friedhof lagen bisher noch keine umfassenden Kartierungen der Brutvögel 
vor. Er wurde lediglich in den letzten Jahren wiederholt zur Kontrolle eines Habichtbrut-
platzes aufgesucht (siehe Abb. 55 in OTTO & WITT 2002). 

 

In der Tabelle 3 sind alle 26 ermittelten Brutvogelarten aufgelistet. Die mittlere 
Abundanz betrug 88,6 Rev./10 ha und entsprach damit etwa dem auf Berliner Friedhöfe 
gefundenen Medianwert der Siedlungsdichte der Brutvögel (OTTO & SCHARON 1997). 

Alle auf dem Friedhof brütenden Vogelarten gehören zu dem in Berlin üblichen 
Brutvogelspektrum dieses Landschaftstyps. Darunter sind aber einige, die durchaus zu 
den selteneren Arten gehören wie Heckenbraunelle, Grauschnäpper oder Gartenrot-
schwanz. 

Als Gast trat der Habicht auf (ehemaliger Brutvogel – Horst noch vorhanden). Der 
einzige Durchzügler war ein Sumpfrohrsänger, der am 26.5. in der Nordecke in den 
Hochstauden sang. 
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Tabelle 3. Erfasste Reviere auf dem Friedhof Georgen-Parochial III (5523) 

Arten Revieranzahl Abundanz Dominanz 
 2006 [Rev./10 ha] [%]  
Amsel 24 18,2 20,5 
Buchfink 13 9,8 11,1 
Grünfink 11 8,3 9,4 
Mönchsgrasmücke 7 5,3 6,0 
Kohlmeise 6 4,5 5,1 
Stieglitz 6 4,5 5,1 
Rotkehlchen 6 4,5 5,1 
Star 5 3,8 4,3 
Zilpzalp 5 3,8 4,3 
Ringeltaube 4 3,0 3,4 
Gelbspötter 4 3,0 3,4 
Gartenbaumläufer 3  2,6 
Zaunkönig 3  2,6 
Blaumeise 2  1,7 
Nachtigall 2  1,7 
Singdrossel 2  1,7 
Grauschnäpper 2  1,7 
Heckenbraunelle 2  1,7 
Nebelkrähe 2  1,7 
Klappergrasmücke 2  1,7 
Buntspecht 1  0,8 
Gartenrotschwanz 1  0,8 
Schwanzmeise 1  0,8 
Kleiber 1  0,8 
Eichelhäher 1  0,8 
Girlitz 1  0,8  
26 Arten!The Formula Not In Table 88,6 100,0 

 

Wertgebende Vogelarten brüteten nicht auf dem Friedhof. 

Die Brutdichte wird von der gegenwärtigen Nutzung der Flächen geprägt. Auf den 
„stillgelegten“ Abteilungen, wo nur noch die Linden an den Wegen und eventuell ein 
paar ältere Bäume im Inneren stehen, brüten in der Regel nur wenige Paare in den 
Bäumen. Im Gegensatz dazu ist auf den noch gepflegten Parzellen ein gutes 
Brutplatzangebot durch die Anpflanzungen vorhanden und wird trotz der täglichen 
Anwesenheit der Friedhofsbesucher auch stark genutzt. 

Die gegenwärtige Verteilung der Brutreviere spiegelt die unterschiedliche Nutzung 
wider. Eine weitere Umgestaltung der ohnehin nicht mehr belegten Friedhofsflächen 
wird eventuell einzelne Veränderungen erbringen, aber keine besonderen Auswirkun-
gen auf das Artenspektrum insgesamt. 
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3.3 Friedhof Frieden-Himmelfahrt, Nordend (5539) 

Blankenfelder Str. 27-43; Größe: 14,1 ha.  

Kontrolltermine: 19.5., 31.5., 10.6. und 17.6.2006. 

Der Friedhof Frieden-Himmelfahrt ist Teil des Friedhofskomplexes Nordend, der zu 
Ende des 19. Jahrhunderts angelegt wurde. Bereits zum Zeitpunkt einer ersten Sied-
lungsdichteuntersuchung im Jahre 1972 auf diesem Komplex war ein Großteil der 
Flächen in einem verwilderten Zustand (DOBBERKAU et al. 1979).  

Der Friedhof Frieden-Himmelfahrt umfasst den mittleren Teil des Komplexes. In ihm 
steht die einzige noch aktive Friedhofskapelle. Der vordere (westliche Teil) wird bereits 
anderweitig genutzt. Neben einer Steinmetzwerkstatt werden weitere Flächen von den 
Friedhofsgärtnern als Ablage oder Kompostierungsflächen genutzt. Daneben existiert 
ein dicht geschlossener Waldbestand vorwiegend aus Ahorn. Nur um die Kapelle herum 
finden sich gepflegte Gräber teilweise unter alten Bäumen.  

Der ganze östliche Teil, etwa 60 % der Friedhofsfläche, ist seit langem aus der Nutzung 
herausgenommen. Hier ist alles zugewachsen. Auch im Unterstand ist dicht stehendes 
Jungholz aufgewachsen. Praktisch wird dieser Friedhofsteil überhaupt nicht mehr 
betreten. Lediglich ein einziger frei gehaltener Pfad verläuft in der Mitte bis zu den im 
Osten anschließenden Kleingärten. Im Norden und Süden wird dieser Friedhofsteil von 
ebenfalls still gelegten aber im Unterstand noch offenen Flächen der beiden anderen 
Friedhöfe begrenzt. Ein Verbindungsweg zwischen diesen beiden Friedhöfen quert den 
verwilderten Bereich des mittleren Friedhofs. 

 

Die 25 Brutvogelarten sind mit den ermittelten Revierzahlen in der Tabelle 4 zusam-
mengestellt. Bei den Begehungen konnten noch fünf weitere wahrscheinliche Brut-
vogelarten auf den beiden benachbarten Friedhöfen registriert werden. 

1972 waren auf der Gesamtfläche 32 Arten als Brutvögel bestimmt worden. Darunter 
waren noch Arten der offenen Landschaft. Infolge vielfältiger Änderungen der 
Umgebung der Friedhöfe sind diese Arten verschwunden. Dafür sind jetzt andere Arten 
als Brutvögel eingewandert. Das auffallendste Beispiel ist der Zaunkönig, den es 1972 
überhaupt nicht gab und der jetzt auf der gesamten Friedhofsfläche in mindestens 18 
Revieren vorkam. Diese Zunahme ist aber auch in anderen Lebensräumen Berlins zu 
verzeichnen. 

Als Gäste wurden 2006 noch Gartengrasmücke und Pirol festgestellt. Beide Arten 
könnten aber auf einem der beiden anderen Friedhöfe gebrütet haben. Der Habicht hat 
seit einigen Jahren einen Horst im hinteren Teil des Friedhofs der Gethsemane-
Gemeinde. 
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Tabelle 4. Erfasste Reviere auf dem Friedhof Frieden-Himmelfahrt, Nordend (5539) 

Arten Revieranzahl Abundanz Dominanz 
 2006 [Rev./10 ha] [%]  

Amsel 25 17,7 17,2 
Mönchsgrasmücke 17 12,1 11,7 
Singdrossel 13 9,2 8,9 
Buchfink 12 8,5 8,3 
Zaunkönig 12 8,5 8,3 
Rotkehlchen 10 7,1 6,9 
Zilpzalp 9 6,4 6,2 
Kohlmeise 7 5,0 4,8 
Star 7 5,0 4,8 
Grünfink 6 4,3 4,1 
Heckenbraunelle 4 2,8 2,7 
Gelbspötter 3  2,1 
Gartenbaumläufer 3  2,1 
Ringeltaube 2  1,4 
Buntspecht 2  1,4 
Grauschnäpper 2  1,4 
Blaumeise 2  1,4 
Kleiber 2  1,4 
Mäusebussard 1  0,7 
Nachtigall 1  0,7 
Fitis 1  0,7 
Klappergrasmücke 1  0,7 
Nebelkrähe 1  0,7 
Eichelhäher 1  0,7 
Girlitz 1  0,7  

25 Arten!The Formula Not In Table 102,8 100,0 

Mit einer Abundanz von 102,8 Rev./10 ha hatten die Brutvögel des Friedhofs Frieden-
Himmelfahrt die höchste Siedlungsdichte der drei untersuchten Friedhöfe. Sie ist 
deutlich größer als die 1972 ermittelte für den Gesamtkomplex (77,7 Rev./10 ha).Das ist 
letzten Endes auf die hohe Dichte von Waldvogelarten zurückzuführen, die diesen 
Friedhof in seinem verwilderten Teil besiedeln.  

In dem Baumbestand ohne Unterholz an der Blankenfelder Str., für den kurzfristig eine 
Sondernutzung geplant ist, waren dagegen weniger Vögel zu bemerken. Trotzdem 
ergab die Kartierung hier 9 Reviere. 

Auf dem Friedhof brüteten ebenfalls keine wertgebenden Arten.  

Selbst der im Vergleich zu den Singvögeln relativ seltene Mäusebussard ist in Berlin auf 
mehreren Friedhöfen Brutvogel. 

Wie schon der kurze Vergleich mit den Ergebnissen von 1972 zeigte, ist das 
Brutvogelspektrum im Verlaufe der Jahre doch einem Wandel unterworfen. Sollten 
Flächen auf dem Friedhof zukünftig anders genutzt werden, hat das sicher einen 
Einfluss auf die örtliche Verteilung der Reviere, muss aber keine besonderen 
Auswirkungen auf die deren Anzahl haben. 
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4.  Diskussion und Zusammenfassung 

In Berlin gehörten die meisten untersuchten Friedhöfe zu den Parkfriedhöfen (zur 
Biotoptypenbeschreibung siehe AUHAGEN et al. 1984). In ihnen dominieren großkronige 
Laubbäume meistens entlang der Hauptwege. Teilweise befinden sich sogar große 
Rasenflächen unter den Bäumen auf den Grabfeldern, die nicht mehr belegt werden. 
Die Strukturdiversität der Vegetation kann sehr stark wechseln. Sie hängt u.a. von den 
gärtnerischen Eingriffen ab. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu den 
Friedhöfen in anderen Städten ist aber offensichtlich ein wesentlich geringerer Nadel-
holzanteil in der Vegetation. Darauf weist FLADE (1994) bei der Analyse der Angaben 
zur Baumschicht auf Friedhöfen hin. Damit gibt es eine Reihe von denkbaren Ursachen 
für die vergleichsweise niedrige Abundanz der Brutvögel auf den Berliner Friedhöfen. 

Auf den drei Friedhöfen wurden insgesamt 31 Vogelarten als Brutvögel registriert. 
Darunter waren keine wertgebenden Arten gemäß Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
bzw. der Roten Liste Berlins. Alle Brutvogelarten waren auch schon früher als 
Bewohner von Friedhöfen festgestellt worden. Überwiegend handelte es sich bei den 
Brutvögeln um Ubiquisten oder häufige Waldbewohner. 

Zu den wirklich seltenen Brutvogelarten Berlins gehörte das Sommergoldhähnchen vom 
Friedhof St. Marien u. St. Nikolai II im Südteil des Ortsteils Prenzlauer Berg. Obwohl es 
ähnliche Strukturen auf den anderen beiden untersuchten Friedhöfen gab, kam die Art 
dort nicht vor. Es ist eben auch nicht möglich, solche Arten in irgendeiner Form gezielt 
anzusiedeln. 

Umgekehrt führen Umnutzungen von Friedhofsflächen zu neuen Bruthabitaten. Das 
kann selbst bei einer Bebauung verbunden mit entsprechenden Auflagen zur Ansied-
lung von Haussperlingen führen, was aus Artenschutzsicht gegenwärtig fast bedeu-
tungsvoller ist als die Anpflanzung von Sträuchern zur Förderung des Brutbestandes 
von Amsel oder Grünfink. Solange es sich nicht um wertgebende, also meistens 
gefährdete Vogelarten handelt, macht es keinen Sinn, die einen gegenüber den 
anderen in ihrer Bedeutung hervorzuheben. 

Nutzungsänderungen von Grünflächen führen nicht grundsätzlich zu einer Verarmung 
der Vogelwelt, abgesehen von reiner Versieglung von Flächen ohne Bau von 
Vertikalstrukturen. Am Potsdamer Platz hat sich der Haussperling inzwischen etabliert, 
was nicht zu erwarten war. 

Aus den vorliegenden Revierkartierungen auf den drei Friedhofsflächen ergeben sich 
keine neuen Ansätze zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen. Die grundlegen-
den Empfehlungen zum Naturschutz auf Berliner Friedhöfen wurden bereits detailliert 
zusammengestellt (Stiftung Naturschutz Berlin 2004). 

Aus meiner Sicht sind die durch die Friedhofsmitarbeiter in der Brutzeit ständig 
durchgeführten Heckenschnitte und andere „Pflegemaßnahmen“ von großem Einfluss 
auf die Ansiedlung von Brutvögeln bzw. deren Bruterfolg, da in diesem Zusammenhang 
vielfach für die Avifauna wertvolle Vegetationsbestände entfernt werden, was sich 
negativ auf die Brutbestände der Boden- und Buschbrüter auswirkt. Daraus ergibt sich 
die Forderung, bei derartigen Eingriffen die Belange des Naturschutzes stärker zu 
berücksichtigen, was meistens eigentlich nur die Einhaltung des festgesetzten Termins 
für den zulässigen Gehölzschnitt bedeutet, der in der Praxis gerade auf Friedhöfen 
völlig negiert wird. Dieser heikle Punkt ist leider in den Empfehlungen für den 
Naturschutz auf Friedhöfen außer Acht gelassen worden. 



W. Otto Brutvögel auf drei Berliner Friedhöfen 2006 11 

 

Literatur 

ABS, M., U. SIMON & M. ERFMANN (2005): Analyse, Nachweis und Diskussion urbaner 
Gradienten am Beispiel der Brutvogelwelt Berliner Friedhöfe. Berl. ornithol. Ber. 15: 
156-176. 

AUHAGEN, A., M. FRANK & L. TREPL (Red.) (1984): Grundlagen für das Artenschutz-
programm Berlin. Landschaftsentwicklung und Umweltforschung, Nr. 23. 

BIBBY, C. J., N. D. BURGESS & D. A. HILL (1995): Methoden der Feldornithologie. 
Radebeul. 

DEGEN, G. & W. OTTO (1988): Atlas der Brutvögel von Berlin. Nat.schutzarbeit Berlin 
Brandenburg. Beiheft 8. 

DOBBERKAU, T., G. JANDER & W. OTTO (1979): Untersuchungen zur Siedlungsdichte der 
Brutvögel Berliner Friedhöfe 1972. Beitr. Vogelkde. 25: 129-166. 

ELVERS, H. (1977): Die Brutvögel des Waldfriedhofes Heerstraße 1974. Ornithol. Ber. f. 
Berlin (West) 2: 139-150. 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grund-
lagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. Eching. 

OAG Berlin (West) (1984): Brutvogelatlas Berlin (West). Ornithol. Ber. f. Berlin (West) 9: 
Sonderheft. 

OTTO, W. & J. SCHARON (1997): Siedlungsdichte der Brutvögel einiger Berliner 
Friedhöfe. Berl. ornithol. Ber. 7: 38-57. 

SenStadtUm (Hrsg.) (1992): Friedhöfe in Berlin. Gartendenkmalpflege, H. 7 

Stiftung Naturschutz Berlin (Hrsg.) (2004): Lebensraum Friedhof. Naturschutz auf 
Friedhöfen. Grünstift. Special 23. 

SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. 
SUDFELDT (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutsch-
lands. Radolfzell. 

SUKOPP, H. & R. WITTIG (Hrsg.) (1993): Stadtökologie. Stuttgart, Jena, New York. 

WITT, K. (2003): Rote Liste und Liste der Brutvögel von Berlin, 2. Fassung, 17.11.2003. 
Berl. ornithol. Ber. 13: 173-194. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greifvögel auf Friedhöfen 

 

 

Von Katrin Koch 

 

März 2007 



 2 

Greifvögel auf Friedhöfen 
  
1. Vorbemerkung 
 
Auf allen 4 näher untersuchten Friedhöfen 

 Georgen-Parochial I, Geifswalder Str. 

 St. Marien / St. Nicolai II, Prenzlauer Allee 

 Georgen-Parochial III, Roelckestraße 

 Frieden-Himmelfahrt, Nordend, Blankenfelder Straße 
kam/kommt es zu Greifvogelbruten. 
 
Auch wenn Bruten aus verschiedenen Gründen ausfallen (natürliche 
Schwankungen), werden die Horste immer wieder besetzt bzw. in Nachbarschaft 
zum alten Horst neue errichtet. 
 
Die Friedhöfe sind darüber hinaus Zufluchtsstätten (Tageseinstände, Schlafplätze) 
sowie Jagdgebiete für Greifvögel.  
 
 
Habicht (Accipiter gentilis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altvogel             Jungvogel 
 
 
 
 
 

Typischer, mehrjähriger Habichthorst auf einem 
Weißenseer Friedhof, (Spitzahorn, Rainer Altenkamp 
bei der Beringung) 
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Mäusebussard (Buteo buteo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altvogel       Jungvögel 
 
 
 
 
Mehrjähriger Mäusebussardhorst auf einem 
Pankower Friedhof im Prenzlauer Berg 
(Spitzahorn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sehr störungsempfindliche Art 

 Meidet „aufgeräumte“ Bereiche 

 Fehlt in Parkanlagen 
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Kolkrabe (Corax corax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altvögel       
 
 
 
 
           Jungvogel 
 
 
 
 
         Das Kolkrabennest ist noch oberhalb 

     vom Beringer in einer mächtigen 
    Kiefer auf einem Pankower Friedhof

  
 
 
 
 

Rabennester werden fein mit 
 Tierwolle ausgepolstert, leider oft
 auch mit landwirtschaftlichem 
Bindegarn   
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Baumfalke (Falco subbuteo)  
(als Nachnutzer der soliden Rabennester) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durch das von Raben in das Nest eingetragene  

Bindegarn „gefesseltes“ Baumfalkenweibchen 
Altvogel                                        (konnte befreit werden) 
  
 
 

Jungvögel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ein Baumfalkenrevier auf einem Pankower Friedhof ist Mitte der 1990er Jahre 
aufgegeben worden (Brut in Rabennest bzw. Kunsthorst). 

 

 Baumfalken bauen (wie alle Falken) keine eigenen Nester und sind auf 
Reisignester der Rabenvögel angewiesen! 

 

 Von der Zunahme der Kolkraben als Nestbereiter könnten auch Baumfalken 
profitieren. 
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2. Bedeutung der Friedhöfe für Greifvögel 
 
Mäusebussard 
Gesamtbestand Berlin: 60-70 Revierpaare 
5 –7 davon auf Friedhöfen (nur Untersuchungsgebiet Ost-Berlin) 
 
Habicht 
Gesamtbestand Berlin: 75 Revierpaare (2006) 
50 Paare davon brüten außerhalb der Forstflächen 
13 Paare auf Friedhöfen  
 
Kolkrabe 
Gesamtbestand Berlin: 20 Reviere (2004) 
3 Paare davon auf Friedhöfen 
 
3. Vorteile von Friedhöfen für das Vorkommen von Greifvögeln: 

 Störungsarm (keine Nachstellung!) 

 Guter Altbaumbestand für die Horstanlage 

 Nahe gelegene Nahrungsflächen (Mäusebussard) 

 Gutes Nahrungsangebot (z.B. mittelgroße Vögel, Stadttauben für Habicht, 
Kaninchen, Ratten u.a., Kleinsäuger, Vögel, (Aas?) für Mäusebussard) 

 Mehrschichtige Gehölzbestände (Deckung) 
 
Die zunehmende „Verstädterung“ der Habichte ist gut dokumentiert, Mäusebussarde 
und Kolkraben weisen ähnliche Tendenzen auf. 
 
Greifvögel (Habichte, Mäusebussarde) wandern aus den Berliner Forstflächen 
zunehmend in die Innenstadt ein und nutzen für die Horstanlage Altbaumbestände 
innerhalb von Grün- und Parkanlagen sowie auf Friedhöfen. Ein gutes Revier besteht 
u.a. neben dem Horstbaum aus Beobachtungs- und Ruhebäumen sowie Rupfungs- 
und Nahrungsübergabeplätzen. 
 
Dabei scheinen Habichte die Nähe und „normalen“ Aktivitäten der Besucher stärker 
zu tolerieren als Mäusebussarde. Beide Arten reagieren jedoch auf Störungen durch 
Pflegemaßnahmen im Umfeld der Horstbereiche bzw. in den Altbaumbeständen 
durch Brutausfälle oder Aufgabe der Reviere. 
 
Wiederkehrenden „harmlosen“ Störungen können sie sich teilweise gut anpassen, 
bei plötzlichen Veränderungen, wie sie z.B. für Forstflächen typisch sind, werden die 
Horstreviere verlassen. 
 
Des weiteren bietet die Innenstadt eine gute Nahrungsbasis, die sogar 
Mäusebussarde zu nutzen wissen, und für den Vogeljäger Habicht – aufgrund der 
guten Bestände an Haustauben und mittelgroßen Vogelarten - sehr komfortabel ist.  
Greifvögel (insbesondere Habichte) reagieren möglicherweise auch auf die massiven 
Nachstellungen am Stadtrand und im Brandenburger Umland mit einem Ausweichen 
in die Innenstadtbereiche.  
 
Mit der allgemeinen Zunahme des Kolkraben – als Nistplatzbereiter für Falken - kann 
ebenfalls eine zunehmenden Besiedlung von geeigneten Revieren in der Innenstadt 
einhergehen. 
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4. Auswirkungen der Umnutzung von Friedhofsflächen auf die Greifvögel 
 
Problematisch sind neben den „Sonstigen Nutzungen kurz- und langfristig“ und der 
damit möglichen Bebauung von Teilbereichen der Friedhöfe insbesondere die 
vorgeschlagenen Umnutzungen in „Friedhofspark“ - wofür es im FEP keine weitere 
Definition gibt -  sowie in „Grünfläche“.  
 
Für beide letztgenannte Kategorien ist davon auszugehen, dass entsprechende 
Flächen dann keine Friedhofsflächen mehr sind, sondern Grünanlagen nach dem  
Berliner Gesetz zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der öffentlichen Grün- 
und Erholungsanlagen (Grünanlagengesetz – GrünanlG). Hierzu gibt es jedoch keine 
Aussagen im FNP. 
 
Von der Umnutzung betroffene Gehölzbestände, die aufgrund ihrer Ausstattung als 
Wald anzusehen sind, könnten evtl. durch die Berliner Forsten bewirtschaftet werden 
(hierzu ebenfalls keine Aussagen im FNP). 
 
Diese Umnutzungen bedeuten deutliche Veränderungen hinsichtlich der Pflege, der 
Pflegeintensität, des Besucherverkehrs und der Nutzung durch Besucher. 
 
Allein die Durchforstung und Herstellung der Verkehrssicherheit in den flächenmäßig 
kleinen waldartigen ehem. Friedhofsbereichen wird zu erheblichen Veränderungen in 
den Horstbereichen führen, die Greifvögel zur Aufgabe des Brutplatzes veranlassen 
können (s.o.). 
 
Hinzu kommt eine deutlich stärkere Frequentierung durch Besucher und 
insbesondere Hunde. Dies kann zur Aufgabe von bisher deutlich störungsärmeren 
Revieren führen. Insbesondere Mäusebussarde sind davon betroffen. 
 
Inwieweit weniger störungsempfindliche Arten, wie Habichte, auf die veränderten 
Bedingungen reagieren, ist nicht abzusehen. Bei entsprechender Rücksichtnahme 
bei den Pflegewerken/Pflegerichtlinien arrangieren sich Habichte schneller, sofern 
Altbaumbestände vorhanden bleiben. 
 
Bei der weiteren Friedhofsplanung sind die artenschutzrechtlichen Belange - nicht 
nur in Hinsicht der Greifvögel (u.a. Horstschutzzonen) - zu berücksichtigen. 
 
 
5. Besiedlung der näher untersuchten Friedhöfe durch Greifvögel 
 
Georgen-Parochial I, Geifswalder Str. 

 St. Marien / St. Nicolai II, Prenzlauer Allee 
(beide Friedhöfe liegen direkt nebeneinander) 
FEP: Teilweise „sonstige Nutzung kurzfristig“ (Bebauung?) sowie „Grünfläche 
langfristig“  
 
Habicht: 
Brutplatz (Horst in Fichte - 2006 keine Brut) 
Jagdrevier und Zufluchtsstätte (Ruhebäume, Rupfplätze) 
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 Georgen-Parochial III, Roelckestraße 
FEP: teilweise “Sonstige Nutzung langfristig” sowie “Sonstige Nutzung kurzfristig” 
(Bebauung?) 
 
Mäusebussard: 
Brutplatz (Nest auf Spitzahorn heruntergefallen, 2006 keine Brut) Jagdrevier 
Zufluchtsstätte (?) 
 

 Frieden-Himmelfahrt, Nordend, Blankenfelder Straße 
FEP: teilweise  „Sonstige Nutzung kurzfristig“, „Sonstige Nutzung langfristig“, 
„Grünfläche langfristig“ 
Habicht: 
Brutplatz (mehrere Horste, Brut 2006) 
 
Mäusebussard: 
Brutplatz (mehrere Horste, Brut 2006) 
 
 

 St. Bartholomäus, Weißensee, Giersstraße 
FEP: teilweise „Sonstige Nutzung kurzfristig“ 
 
Habicht: 
Brutplatz (mehrere Horste, Brut 2006) 
 
 
6. Daten über Greifvögel 
Der Berliner Bestand der Greifvögel wird im Rahmen eines Monitorings (Monitoring 
Greifvögel und Eulen Europas, Martin-Luther-Universität Halle) von den 
Artbearbeitern/Beringern innerhalb der NABU-AG Greifvogelschutz Berlin/Bernau 
erfasst: 

 Rainer Altenkamp (Habicht) 

 Dr. Norbert Kenntner (Habicht, Kolkrabe) 

 Robert Dietrich (Mäusebussard) 

 Dirk Stoewe (Habicht) 
 
Konkrete Daten können durch die Naturschutzbehörden, Friedhofsbetreiber und 
Planer für das weitere Vorgehen eingeholt werden. 
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1. Einleitung 
 
Im Zuge der durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geplanten Umwandlung 
Berliner Friedhofsflächen sollte die Bedeutung von Friedhöfen für den Natur- und 
Artenschutz untersucht werden. Das vorliegende Gutachten stellt die Bedeutung von 
Friedhofsflächen für die Fledermäuse in den Vordergrund. Neben der Quartiersuche wurde 
besondere Aufmerksamkeit auf die Lebensraumqualität gelegt. Insbesondere das Angebot 
von Nahrungsflächen und potentiellen Quartieren wurde auf vier ausgewählten Berliner 
Friedhöfen untersucht. 
 
 

2. Material und Methoden 
 
Für das vorliegende Gutachten wurden vier Berliner Friedhöfe, 
 
Georgen-Parochial I, Greifswalder Straße 229, 10405 Berlin , 
St. Marien und St. Nicolai II, Prenzlauer Allee 7, 10405 Berlin, 
Georgen-Parochial III, Roelckestraße 142/150, 13086 Berlin und 
Frieden Himmelfahrt, Nordend, Blankenfelder Straße 27-43, 13158 Berlin, 
 
zwischen Juni und Oktober 2006 auf Fledermausvorkommen und Lebensraumqualität 
untersucht.  
Die Begehungen der Friedhöfe erfolgten zu Fuß ohne festgelegte Streckenführung. Zur 
Quartierfindung, insbesondere von Wochenstuben, wurde jeder Bereich zweimal zwischen 
20.30 Uhr und 22.30 Uhr mit dem Detektor auf Schwärmverhalten von Fledermäusen 
untersucht. Begehungen zum Nachweis potentiellen Quartiere (z.B. Baumhöhlen etc.) und 
zur Lebensraumeinschätzung fanden am Tag statt. 
Die Untersuchungen wurden mit Hilfe eines Fledermausdetektors (Pettersson D 240x) 
durchgeführt. Im Suchflug sind die Ortungslaute der Fledermäuse meist artspezifisch, so 
dass aufgrund von Ruf und Flugbild einige Arten zu identifizieren sind. Außerdem können 
Soziallaute, die beim Schwärmen auftreten, festgestellt werden. Aufgenommene 
Fledermausrufe (Aufnahmegerät: Minidisc – Rekorder SONY MZ – R700PC) wurden am 
Computer mit Hilfe von spezieller Software (Software: Pettersson Batsound 3.3, 
Bestimmungsliteratur: Skiba, 2003) ausgewertet. Es wurde darauf geachtet, dass nur 
Aufnahmen zur Auswertung kamen, die von Tieren gemacht wurden, die sich im freien 
Luftraum (in einigen Metern Entfernung zur nächsten Struktur) befanden. Weiterhin wurde 
ein starker Halogen - Scheinwerfer und ein Nachtsichtgerät zur visuellen Artansprache 
genutzt. 
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3. Ergebnisse 
 
Im Zuge der Erfassung für dieses Gutachten konnte der Nachweis von 3 Fledermausarten 
erbracht werden. Für eine weitere Art ist das Vorkommen anzunehmen. Diese Arten 
werden nachfolgend betrachtet. Wochenstuben oder andere Quartiere konnten nicht 
festgestellt werden. 
Fledermäuse konnten an den Randbereichen und auf den Friedhofsflächen der Friedhöfe  
 
Georgen-Parochial III und 
Frieden Himmelfahrt, Nordend 
 
nachgewiesen werden. Für die weiterhin untersuchten Friedhöfe liegen für den Zeitpunkt 
der Untersuchungen keine Fledermausnachweise vor. Für das bebaute Umfeld aller 
untersuchten Friedhöfe sind Fledermausvorkommen bekannt. Es handelt sich hierbei zum 
größten Teil um Zwerg- und Breitflügelfledermausfunde unterschiedlicher Qualität 
(Quartiere, Einzelfunde, Invasionen) (Haensel 1992, FG Säugetierschutz). 
 
 
Zwergfledermaus, Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER 1774) 
 
Rote Liste Berlin (RL):   3 
Rote Liste Deutschland (RL):  - 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH): IV (Bundesamt für Naturschutz 1999) 
 
 
Die Zwergfledermaus ist in ganz Europa bis etwa 63° N verbreitet. Die 
Verbreitungsschwerpunkte liegen in West- und Mitteleuropa. In Deutschland kommt sie 
flächendeckend vor. 
Im Innenstadtbereich Berlins ist die Zwergfledermaus die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
häufigste Fledermausart. Relativ häufig werden Zwergfledermäuse in den Bezirken 
Pankow-Weißensee und Prenzlauer Berg gefunden. Für diesen Bereich sind 
Wochenstuben, Winterquartiere, Invasionen und Einzelnachweise bekannt. 
 
Quartiere: 

 
Zwergfledermäuse sind im menschlichen Siedlungsraum häufig anzutreffen. Wälder und 
Parkanlagen werden ebenfalls als Lebensraum genutzt. Die Art ist vorrangig 
Spaltenbewohner an Gebäuden, aber auch Baumhöhlen und Fledermauskästen werden 
besiedelt. Winterquartiere sind aus Gebäuden, Kellern, Bunkern und Bäumen bekannt 
(Taake & Vierhaus 2004). 
 
Aktionsraum, Jagdgebiete, Nahrung: 

 
Jagdgebiete befinden sich in menschlichen Siedlungen, Wäldern und Parkanlagen. 
Wichtigstes Landschaftselement stellen alte Baumbestände mit geringem Kronenschluss 
dar. Ebenfalls bejagt werden kleinere und größere Stillgewässer und Flüsse mit höherer 
Ufervegetation (Bäume, Büsche). Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Zuckmücken 
(Chironomidae), Schmetterlingen (Lepidoptera) und Fliegen (Diptera). 
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Die Flughöhe der Zwergfledermäuse ist sehr variabel und richtet sich nach Höhe der 
Vegetation. Sie orientieren sich an linearen Landschaftselementen (Verboom & Huitena 
1997) und meiden offene ausgeräumte Landschaften. Es werden Flugrouten entlang von  
Hecken und Bäumen regelmäßig genutzt. Jagdgebiet und Quartier können bis 5 km 
voneinander entfernt sein (Swift & Racy 1985). 
 
Nachweise im das Untersuchungsgebiet: 

 
Die Zwergfledermaus kommt im Gebiet vor, ist aber im Wesentlichen auf die bebauten 
Bereiche beschränkt. Dort ist auch mit Wochenstuben zu rechnen.  
Während der Untersuchungen für das vorliegende Gutachten konnten fliegende / jagende 
Zwergfledermäuse regelmäßig auf den Friedhöfen Georgen-Parochial III und Frieden 
Himmelfahrt, Nordend beobachtet werden. Außerdem wurden Einzeltiere innerhalb der 
angrenzenden Blockbebauung im Bereich Georgen-Parochial III angetroffen. Für den 
Bereich Georgen-Parochial I und St. Marien und St. Nicolai II wird von Vorkommen 
der Zwergfledermaus im Umfeld ausgegangen. 
 
 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus (SCHREBER 1774) 
 
RL Berlin:  3 
RL Deutschland: V 
FFH:   IV 
 
Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Süd- Mittel- und Osteuropa vor. 
In Deutschland ist die Breitflügelfledermaus weit verbreitet. Sie ist in der norddeutschen 
Tiefebene häufiger als in Süddeutschland. 
Innerhalb Berlins ist die Breitflügelfledermaus neben der Zwergfledermaus die häufigste 
Art im bebauten Stadtgebiet. Neben Wochenstubenquartieren sind Winterquartiere, 
Männchenquartiere und Zwischenquartiere bekannt. 
 
Quartiere: 

 
Die Breitflügelfledermaus gilt als Kulturfolger. Sommer- und Winterquartiere sind eng an 
den menschlichen Siedlungsraum gebunden. Die Quartiere liegen häufig versteckt auf 
Dachböden, in Zwischenwänden, in Rollladenkästen, hinter Fensterläden oder 
Wandverkleidungen. Über Winterquartiere ist wenig bekannt. Es werden Tiere in  
unterirdischen Höhlen und Kellern, aber auch in Spaltenquartieren an Häusern, in 
unmittelbarer Nähe der Sommerquartiere gefunden. 
 
Aktionsraum, Jagdgebiete, Nahrung: 

 
Streckenflüge finden häufig an Leitlinien wie z. B. Gehölzstrukturen statt. Bejagt werden 
hauptsächlich Offenland, halboffene Landschaften und zu geringen Anteil Wälder. Der 
Aktionsraum liegt zwischen 13 und 33 km2 (Robinson & Stebbings 1997b). In lichten 
Wäldern wird hauptsächlich unterhalb des Kronendaches gejagt. Auf Offenflächen liegt 
die Flughöhe zwischen 3 – 10 m, über Straße wird häufig auch unter 3 m Höhe gejagt. 
Auch Bereiche unter und über Straßenlaternen nutzen Breiflügelfledermäuse zur Jagd. 
Die Nahrung setzt sich aus Käfern, Schmetterlingen und Fliegen zusammen. 
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Nachweise im Untersuchungsgebiet: 

 
Die Breitflügelfledermaus zeigt auch im großräumigen Umfeld des Eingriffsgebietes ihre 
ausgesprochene Quartierbindung an Gebäude. Es konnten mit dem Fledermausdetektor 
Einzelnachweise aus den angrenzenden Siedlungsbereichen des Friedhofs Frieden 
Himmelfahrt, Nordend erbracht werden. Mehrere Breitflügelfledermäuse gleichzeitig 
wurden nicht festgestellt. Die einzelnen Tiere jagten vor allem über Freiflächen und in 
Randbereichen der Friedhöfe Georgen-Parochial III und Frieden Himmelfahrt, 
Nordend. 
 
 
Großer Abendsegler, Nyctalus noctula (SCHREBER 1774) 
 
RL Berlin:  3 
RL Deutschland: 3 
FFH:   IV 
 
Der Große Abendsegler kommt in ganz Deutschland vor. Der Schwerpunkt der 
Wochenstubenvorkommen liegt im Norden und Nordosten Deutschlands. Die Art gehört 
zu den wanderfähigen Arten, die mehr als 1000 km Entfernung zwischen Sommer- und 
Winterquartier zurücklegen können. 
Sommernachweise für Berlin liegen zum größten Teil aus den Waldflächen Berlins vor. 
Auch in größeren Parkanlagen wie z.B. Treptower Park, Plänterwald, Tiergarten kommen 
Abendsegler in den Sommermonaten vor. Aus kleinere Parkanlagen und Friedhöfen, z.B. 
Schlosspark Biesdorf, Parkfriedhof Marzahn, liegen Beobachtungen über das ganze Jahr 
vor. Winterquartiere an Gebäuden und in Baumhöhlen sind vor allem in den 
Stadtrandlagen zu finden. Die Nutzung von Altbaumbeständen durch den Abendsegler ist 
vermutlich häufiger als angenommen. Vorraussetzung ist ein günstiges Quartierangebot. 
 
Quartiere: 

 

Die Wochenstuben und Sommerquartiere des Großen Abendseglers befinden sich häufig in 
Baumhöhlen. Innerhalb Deutschlands wurden Wochenstuben auch in Spaltenquartieren an 
Gebäuden und Fledermauskästen gefunden. Als Winterquartiere dienen Baumhöhlen, 
Gebäude und Fledermauskästen. 
 
Aktionsraum, Jagdgebiete, Nahrung: 

 
Als Jagdgebiete werden insektenreiche, offene hindernisfreie Flächen genutzt. 
Hauptsächlich werden Gewässer bejagt. Ebenfalls genutzt werden Acker, Wiesen, 
Brachen, Straßenlaternen und Straßen. Die Jagdgebiete werden traditionell genutzt. Die 
Abschätzung des Aktionsraums ist schwierig, da mühelos Entfernungen von mehr als 10 
km zwischen Quartier und Jagdgebiet liegen können. Bei der Jagd über Straßen und an 
Waldrändern können die Tiere sehr tief fliegen, was zu Kollisionen mit Kraftfahrzeugen 
führen kann. Zur Jagd werden Höhenbereiche von wenigen Metern bis weit über 100 m 
genutzt. Hauptnahrung liefern kleine und mittelgroße Fluginsekten (Gebhard & 
Bogdanowicz 2004). 
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Nachweise im das Untersuchungsgebiet: 

 
Im Untersuchungszeitraum konnten zwei Beobachtungen jagender Abendsegler, im 
Bereich Frieden Himmelfahrt, Nordend, gemacht werden. Eine stichprobenartige 
Kontrolle auf Paarungsquartiere führte zu keinem Ergebnis. Es wird aber nicht 
ausgeschlossen, dass Abendsegler die Quartiermöglichkeiten der untersuchten Friedhöfe 
als Zwischen- oder Paarungsquartiere nutzen. 
 
 
Braunes Langohr, Plecotus auritus (LINNAEUS 1758) 
 
RL Berlin : 3 
RL Deutschland: V 
FFH:   IV 
 
Das Braune Langohr kommt in der gemäßigten Zone ganz Eurasiens vor. In Europa ist es 
hauptsächlich in Nord- und Mitteleuropa beheimatet. In Deutschland sind Meldungen aus 
den Mittelgebirgen häufiger als aus dem Tiefland. Es ist jedoch flächendeckend verbreitet 
(Bundesamt für Naturschutz 1999). 
Braune Langohren werden in Berlin hauptsächlich in den Wintermonaten nachgewiesen. 
Hier liegen die Funde meist an den Randlagen der Stadt, wo Gartensiedlungen und  
Waldbereiche nicht weit entfernt sind (z.B. Wasserwerk Friedrichshagen, Fort Hahneberg). 
Vereinzelt werden Tiere in Parkanlagen und auf Friedhöfen mit älterem, geschlossenem 
Baumbestand nachgewiesen (z.B. Parkfriedhof Marzahn, Schlosspark Biesdorf). Es 
handelt es sich meist um einzelne Männchen, die in Fledermaus- oder Vogelkästen 
gefunden werden.  
 
Quartiere: 

 
Braune Langohren sind im Sommer in vielen unterschiedlichen Quartieren zu finden. 
Wochenstuben befinden sich in Baumhöhlen, Fledermaus- und Vogelnistkästen, 
Dachstühlen und Spalten von Gebäuden. Winterquartiere befinden sich häufig in 
unterirdischen Hohlräumen, Kellern oder Bunkern, selten in geeigneten Baumhöhlen. 
 
Aktionsraum, Jagdgebiete, Nahrung: 

 
Heise& Schmidt (1988) stufen die Art als euryöke Waldfledermaus ein. Sommerhabitate 
sind lockere Laub- und Nadelwälder. Es werden Wälder, Obstwiesen, Hecken, 
Gebüschgruppen und extensiv genutztes Grünland bejagt. Aber auch Brachflächen werden 
bei hohem Insektenaufkommen genutzt. Der Schwerpunkt liegt allerdings im Wald, wobei 
keine Bevorzugung von Nadel- oder Mischwald festzustellen ist. Die Jagdgebietsgrößen 
liegen zwischen 1 – 4 ha. Zwischen einzelnen Jagdgebieten findet ein häufiger Wechsel 
statt (Fuhrmann 1991). 
Braune Langohren fliegen langsam und sind zum Rüttelflug befähigt. Das ermöglicht das 
Ablesen von Beutetieren vom Substrat. Die durchschnittliche Flughöhe liegt zwischen  
5 - 6 m. Es werden zum größten Teil nachtaktive Fluginsekten (Lepidoptera, Coleoptera, 
Trichoptera) erbeutet (Horàcek & Dulic 2004). 
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Nachweise im das Untersuchungsgebiet: 

 
Nicht nachgewiesen, aber auf größeren Friedhöfen, wie z.B. Frieden Himmelfahrt, 
Nordend, zu erwarten.  
 
 

4. Bedeutung von ausgewählten Berliner Friedhöfen als Fledermauslebensraum 
 

Für den Berliner Innenstadtbereich sind Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus die 
häufigsten Fledermausarten. Die Anzahl von Nachweisen anderer häufiger Arten, wie z.B. 
Abendsegler oder Braunem Langohr, sind deutlich geringer. Grund hierfür ist die hohe 
Präferenz für Gebäudequartieren bei Zwerg- und Breitflügelfledermaus und das zur Zeit 
noch hohe Quartierpotential. Ein hohes Quartierangebot ist aber nur ein wichtiger 
Bestandteil von guten Fledermauslebensräumen. Ein weiterer ist das Vorhandensein von 
ausreichend Nahrungshabitaten in der Umgebung der Quartiere. Die lichten Baumbestände 
von Friedhöfen und Parkanlagen bieten gute Jagdmöglichkeiten in Quartiernähe. Gerade 
die Vielfalt an Baumartenzusammensetzung und die unterschiedlichen vertikalen und 
horizontalen Strukturen, sowie die Rasenflächen und Brachflächen auf Friedhöfen und in 
Parkanlagen, bieten Fledermäusen ein gutes Beutetierspektrum. Potenzielle Jagdgebiete 
sind in Berlin zwar teilweise voneinander isoliert, die Entfernungen zwischen ihnen sind 
jedoch nicht so groß, dass Fledermäuse sie nicht überwinden könnten. Somit bietet sich mit 
den vorhandenen Grünflächen, ein guter wenn auch zerstückelter Lebensraum an, in dem 
Friedhöfe eine wichtige Rolle spielen.  
Die untersuchten Friedhöfe bieten der Fledermausfauna der Umgebung gute 
Jagdmöglichkeiten. Neben altem Baumbestand sind Rasenflächen und Brachflächen in 
unterschiedlicher Flächengröße vorhanden. Größere Brachflächen auf dem 
Friedhofsgelände und im Randbereich bietet der Friedhof Georgen-Parochial III. Ein 
größerer und dichterer Baumbestand findet sich auf dem Friedhof Frieden Himmelfahrt, 
Nordend. Allen untersuchten Friedhöfen gleich ist der geringe Bestand an natürlichen, 
potentiellen Fledermausquartiere. Zurückzuführen ist das vermutlich hauptsächlich auf die 
Schaffung von Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Höhlenbäume oder Bäume mit 
Stammrissen, abstehender Rinde und ähnlichen Strukturen, die zu einem großen Teil als 
potentielle Fledermausquartiere anzusehen sind, gehen durch Fällungen verloren. Gleiches 
gilt für Totholzbereiche, die im Zuge der Verkehrssicherung verschwinden. Vereinzelte 
Baumhöhlen finden sich auf allen untersuchten Friedhöfen. Fledermäuse benötigen jedoch 
ein ausreichendes großes Quartierangebot, insbesondere zur Wochenstubenzeit, um ihrem 
Quartierwechselverhalten zu genügen. Gerade Braune Langohren, die zwar geringe 
Jagdgebietsgrößen benötigen, wechseln relativ häufig ihr Quartier. Außerdem steigt bei 
geringem Höhlenangebot der Konkurrenzdruck mit z.B. Höhlenbrütenden Vögeln deutlich 
an. Es besteht ohne Zweifel die Möglichkeit, dass auf den untersuchten Friedhöfen 
Quartiere bestehen, die in ein Wochenstubenquartierverbundsystem gehören. Für den 
Friedhof Frieden Himmelfahrt, Nordend ist das mit Blick auf das Braune Langohr auch 
wahrscheinlich. Für die häufigen Arten Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus ist die 
Bedeutung als Jagdgebiet in Quartiernähe unbestritten. Die auf den Friedhöfen 
vorhandenen Baumhöhlen könnten dann aber eine deutlich höhere Bedeutung im 
Anschluss an die Wochenstubenzeit bekommen. Insbesondere als Paarungsquartiere, die 
sich dann direkt innerhalb der Jagdgebiete befinden, können sie durch z.B. 
Zwergfledermausmännchen genutzt werden. Weiterhin ziehen Grünflächen mit einem 
entsprechenden Baumbestand auch Tiere durchziehender Arten, wie z.B. Abendsegler oder  
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Wasserfledermäuse (Myotis daubentonii) an, die in der Übergangszeit zum Winter diese 
Baumhöhlen als Zwischenquartiere nutzen können. In wieweit solitäre Männchen 
unterschiedlicher Fledermausarten kleinräumige Quartiere im Jahresverlauf nutzen ist aber 
sehr schwer nachzuweisen.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die untersuchten Friedhöfe eine hohe Bedeutung 
als Jagdgebiet für die Fledermauspopulationen im Umfeld haben. Aufgrund des geringen 
Quartierangebots ist eine Nutzung des Baumbestandes als Standort von 
Wochenstubenverbänden oder Winterquartieren eher als gering einzuschätzen. Ein Grund 
hierfür ist jedoch auch, dass in den Innerstädtischen Bereichen hauptsächlich Zwerg- und 
Breitflügelfledermäuse vorkommen, deren Quartiere vor allem an Gebäuden zu finden 
sind. Als Quartierstandort direkt auf den Friedhofsgeländen kommen somit eher die 
unterschiedlichen Gebäude in Frage, wenn sie entsprechende Möglichkeiten bieten. Der 
Nachweis einzelner Fledermäuse (z.B. Männchenquartiere etc.) ist sehr schwierig. Es ist 
davon auszugehen, dass solche Quartiere auf allen untersuchten Friedhöfen bestehen. Für 
das Vorkommen von Abendseglern, während der Zugzeiten und im Winter, spielen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Landschaftsstrukturen der Umgebung eine große Rolle. Wenn 
z.B. Leitlinien, wie Flussläufe oder Grünzüge, die potentiellen Quartiergebiete nicht 
streifen, könnte das der Grund sein, dass keine Abendsegler zu finden sind. 
Der Erhalt der Strukturvielfalt von potentiellen Jagdgebieten, sowie der Erhalt von 
Höhlenbäumen und weniger auffälligen, potentiellen Quartierbäumen, mit z.B. 
Stammrissen, abblätternder Rinde, Zwieselbäumen etc. ist Vorraussetzung für die Qualität 
von Fledermauslebensräumen. Möglicherweise haben auch entsprechend große 
Wasserflächen eine wichtige Funktion, um die Lebensraumqualität und damit das 
Vorkommen von Quartieren auf Friedhöfen zu steigern. Aufgrund der im 
Innenstadtbereich notwendigen Verkehrssicherungspflicht ist eine Aufwertung des 
Lebensraums, insbesondere auf großflächigen Friedhöfen oder Parkanlagen, mit Hilfe von 
künstlichen Fledermausquartieren zu empfehlen. Mit Hilfe solcher künstlichen Quartiere 
ist es auch möglich, einen besserer Überblick über Fledermausarten, die Friedhöfe als 
Lebensraum nutzen, zu erhalten.  
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