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Kurzfassung Abstract 

Agrarstrukturelle Informationen konnen einen wertvol

len Beitrag zur strategischen Erganzung fachbezogener 

Planungen liefern. Die Wahl und raumliche Steuerung 

von Handlungsprioritaten, die Vorbereitung von Pla

nungen und die Umsetzungsorientierung von MaBnah

men konnen davon profitieren. Im Rahmen von zwei 

Forschungsvorhaben wurde eine Methode entwickelt, 

die es ermoglicht, Informationen zum Umsetzungs

potential, zur Umsetzungsbereitschaft und zu Synergie

moglichkeiten zwischen Landwirtschaft und Natur

schutz in Strategien des Griinlandschutzes auf Landes

ebene zu integrieren. 

lnformation on agrarian structure can make a valuable 

contribution to supplementing the strategies embodied 

in sectoral plans. Benefits can accrue for the process of 

selecting priorities for action and deciding on what 

locations are to be prioritised, for the preparation of 

plans, and equally for decisions on the approach to the 

implementation of planning measures. In two research 

projects a method has been developed which allows 

information on potentia! and availability for 

implementation - as well as on the scope for synergy 

effects between agriculture and nature conservation - to 

be integrated within strategies for greenfield protection 

at federal state level. 

1 Einleitung 

Strategiedefizite 1 in der raumlichen 

Planung und insbesondere in Pla

nungen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege konnen sich in 

Akzeptanzschwierigkeiten, verrin

gerten Umsetzungserfolgen und In

effizienzen z.B. beim Einsatz von 

Fordermitteln auswirken. Der Strate

gieentwicklung kommt deshalb 

auch in einer iiberwiegend fachlich 

orientierten Planung eine wichtige 

Rolle zu. Strategieentwicklung er

ganzt die fachliche Planung urn wei

tere handlungsrelevante Aspekte, 

sie kann z.B. Umsetzungschancen, 

Kosten und soziale Bedingungen 

mit einbeziehen und so zu Hand

lungsprioritaten ftihren, die rein 

fachlich abgeleitete Prioritaten (z.B. 
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aufgrund der Schutzwiirdigkeit von 

Naturressourcen) modifizieren. Ein 

wichtiger Baustein zur Einbezie

hung strategischer Aspekte in die 

raumliche Planung generell und 

in Naturschutzplanungen insbe

sondere ist die Beriicksichtigung 

von agrarstrukturellen lnformatio

nen. Landschaftsplanungen, Schutz

gebietsplanungen und Schutzpro

gramme des Naturschutzes werden 

haufig ohne systematisch erhobene 

Informationen zu den Bedingungen 

der Landwirtschaft in den betroffe

nen Regionen konzipiert und allein 

auf naturschutzfachlicher Basis ent

wickelt. Umsetzungsprobleme wer

den z.B. bei der Ausweisung von 

Gebietskulissen fiir Forderprogram

me auf Landesebene nicht vorherge

sehen und Ressourcen z. T. an Stel-

len eingesetzt, die wenig Erfolg ver

sprechen. Auf lokaler Ebene gehen 

Planer(innen) haufig mit sehr unkla

ren Vorstellungen liber die Anpas

sungsmoglichkeiten landwirtschaft

licher Betriebe in Planungsprozesse 

und konnen deshalb Verhandlungs

spielraume nicht optima! nutzen 

oder gefahrden die Akzeptanz der 

gesamten Planung. Angesichts eher 

abnehmender Finanzmittel ist es zu

dem unabdingbar, in Zukunft auch 

die Effizienz des Mitteleinsatzes zu

nehmend ins Kalkiil zu ziehen. 

Der vorliegende Beitrag beschaftigt 

sich sowohl mit den Moglichkeiten 

eines Einsatzes agrarstatistischer 

Daten fiir raumliche Klassifizierun

gen, die eine Strategieentwicklung 

unterstiitzen, ais auch - schlaglicht

artig - mit agrarstrukturellen Para-
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metem auf der betrieblichen Ebene
und deren Bedeutung fur die Akzep
tanz von Naturschutzauflagen. Fiir
die Landesebene wird ein Verfah
rensansatz zur Diskussion gestellt,
der zur Strategieentwicklung in
den Bereichen raumliche Verteilung
von Mitteln fur den Feuchtgrtin
landschutz und Forderkonditionen
beitragen kann.? Das zweite Fall
beispiel ist eine agrarstrukturelle
Klassifizierung des Gebietes der
Niedersachsischen Elbtalaue. Es be
leuchtet, ebenfalls unter Verwen
dung von Daten der Agrarstatistik,
die Informationssituation auf der re
gionalen Planungsebene und die
Nutzbarkeit der Daten fur die Vor
bereitung intensiverer Analysen
sowie die Untersttitzung der Zielfin
dung. Diese regionale Klassifizie
rung wurde im Rahmen eines
BMBF- Forschungsvorhabens' zu
den Moglichkeiten einer Kooperati
on zwischen Naturschutz und Land
wirtschaft erarbeitet.

Weitere Fallstudien auf lokaler Ebe
ne zeigen lokal zu beobachtende
Zusammenhange zwischen agrar
strukturellen Parametem auf der be
trieblichen Ebene und der Akzep
tanz von Naturschutzauflagen (hier
speziell des Feuchtgrtinlandschut
zes) auf.

2 Vorgehen

2.1 Methode zur Abschatzung
der Umsetzungsbedingungen
des Feuchtgrtinlandschutzes
auf Landesebene

Die Abschatzung der Umsetzungs
bedingungen fur Gebiete in Nieder
sachsen mit hoher Relevanz fur
den Feuchtgrtinlandschutz erfolgte
tiberwiegend deduktiv anhand eines
Indikatorenmodells.

Mit Hilfe dieses Indikatorenmodells
wurde das vorhandene Datenmate
rial interpretiert und die aktuelle
Situation sowie Trends und
Moglichkeiten der Grtinlandbewirt
schaftung abgeschatzt. Wichtigste
Informationsbasis waren dabei stati-
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stische Daten. Neben der Auswer
tung der Standardveroffentlichun
gen erfolgte im Rahmen des Vor
habens fur Niedersachsen eine
Sonderauswertung vorhandener sta
tistischer Daten durch das Nieder
sachsische Landesamt fur Statistik.
Raumliche Bezugseinheit der stati
stischen Auswertung sind Verwal
tungseinheiten (Kreise, Gemeinden
usw.). Im vorliegenden Fall wurden
tiberwiegend die relativ differen
zierten Informationen auf Ge
meindeebene verarbeitet. Nur in
Ausnahmefallen wurden kreisweise
erhobene Daten verwendet. Die sta
tistischen Daten wurden durch die
bei den Landwirtschaftskammem
vorhandenen Informationen, Zu
fallsdaten zu lokalen Bedingungen
sowie vorliegende wirtschaftsgeo
graphische Daten vervollstandigt.

Die Datenauswertung und tabellari
sche Indikatorenverkntipfung fuhrte
zur raumkonkreten Darstellung fol
gender Parameter:

- gegenwartige Intensitat der Grun
landnutzung,

aktuelle okonomische Situation
der Betriebe und Aussichten auf
Weiterbewirtschaftung,

- Absatzpotential fur landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und
Moglichkeiten fur Dienstleistun
gen durch die Landwirtschaft so
wie spezielle Absatzchancen und
Dienstleistungen, insbesondere
im Fremdenverkehr,

- Aggregation dieser sektoralen
Umsetzungsaspekte zu einer
Gesamteinschatzung der Um-
setzungsbedingungen,

- gegenwartige Fordermoglichkei-
ten.

Die kartographische Darstellung der
Ergebnisse zu den Umsetzungsbe
dingungen ermoglichte eine Gegen
tiberstellung mit den raumkonkreten
Naturschutzzielen und MaBnahmen.
Durch die Erfassung der raumlichen
Wirkungsbereiche von Forderpro
grammen und der Haushaltsansatze
wurde die Basis fur einen annahem
den Vergleich von verfugbaren Mit
teln und geschatzten Kosten fur die

Realisierung der Naturschutzziele
geschaffen. Die Kosten wurden von
Tampe" uberschlagig fur zwei Natur
schutz-Zielszenarien unter Bertick
sichtigung der veranderten Rauh
futterbilanz und der Kosten fur
Erstinstandsetzungs- und Pflege
maBnahmen ermittelt. Als Grundla
ge dienten Informationen zu Nut
zungsintensitat und Produktivitat
sowie eine Abschatzung der Auswir
kungen der Naturschutzrestriktio
nen auf die Nutzung. Dartiber hinaus
erfolgte eine Betrachtung unter
schiedlicher Moglichkeiten der
landwirtschaftlichen Grtinlandnut
zung hinsichtlich ihrer Eignung fur
die Zwecke des Naturschutzes sowie
ihrer Okonomik", jeweils bezogen
auf unterschiedliche Bedingungen
in den Naturraumen des Unter
suchungsgebietes. Eine Zusammen
schau dieser Informationen mit den
Ergebnissen zu den Umsetzungs
bedingungen mtindete in Empfeh
lungen zu Strategien des Feucht
grtinlandschutzes hinsichtlich der
Forderung bestimmter Grtinlandnut
zungen oder Nutzungskombina
tionen, die naturschutzkonform und
im jeweiligen Naturraum moglichst
rentabel durchfiihrbar sind.

2.2 Vorgehen bei der
agrarstrukturellen
Klassifizierung im Gebiet der
Niedersachsischen Elbtalaue

Ziel der Auswertung agrarstatisti
scher Daten in der Niedersachsi
schen Elbtalaue war eine agrarstruk
turelle Klassifizierung, die zum
einen eine Auswahl moglichst repra
sentativer Betriebe zur vertieften
Untersuchung ermoglichte als auch
eine Grundlage fur regionali:ikono
mische Betrachtungen und Material
fur Szenarienbildungen liefem soll
teo Die Datengrundlage bildeten
agrarstatistische Daten aus einer
Teilerhebung, der Agrarberichter
stattung von 1995 (Bezugsebene
Ortsteile)", Daten aus der Vollerhe
bung der Landwirtschaftszahlung
von 1991 wurden ebenfalls verein-
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zeIt herangezogen, soweit sie fur
1995 plausibilisierbar waren. So
wurden z.B. die Milchreferenzmen
gen von 1991 anhand der Milvieh
zahlen von 1995 aktualisiert, Die
meisten Daten von 1991 waren aller
dings durch die Kombination von
sehr differenzierter Betrachtungs
ebene mit einem ortlich z.T. sehr
starken agrarstrukturellen Wandel
seit 1991 nicht mehr nutzbar. Inso
fern lag fur diese Klassifizierung
eine deutlich schmalere Datenbasis
vor, als das nach einer erst kiirzlich
zuriickliegenden Vollerhebung der
Fall ware. Dementsprechend einge
schrankt waren die Aussagernog
lichkeiten dieser regionalen Klassi
fizierung.

Die Auswertung der agrarstatisti
schen Daten? erfolgte in Anlehnung
an das fur die Landesebene in Nie
dersachsen konzipierte Modell."
Dieses wurde an die Aufgabe und
die Datensituation angepaBt. Die
vorliegenden Daten wurden hin
sichtlich der Zielaussagen

- vorkommende und vorherrschen
de Betriebsformen und

- Nutzungsintensitat in der Flache
sowie okonomische Situation der
Betriebe (als Hinweis auf die be
trieblichen Voraussetzungen fur
die Umsetzung von Vorschlagen
des Naturschutzes bzw. die An
passung von Naturschutzpro
grammen)

ausgewertet.

Dazu wurden die Parameter Be
triebsformen, Anzahl der griinland
gebundenen Tiere pro ha (DG) Dau
ergriinland (zusammengesetzt aus
der Anzahl der Milchkuhe, Mutter
kuhe, Pferde und Schafe pro ha DG
in den Gemarkungen), Hohe der
Dungeinheiten pro ha landwirt
schaftlich genutzte Flachen (LF),
Anteil des Silomais an der "Futter
flache" (nur Dauergriinland und
Silomais, sonstiges Ackerfutter ein
schlieBlich Wechselgriinland und
Futterhackfriichte wird, da in dieser
Region unbedeutend, nicht beruck
sichtigt), Hohe der Milchreferenz
menge pro ha Hauptfutterflache
(HFF), Flachenausstattung der
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Betriebe und Anteil der Haupt
erwerbsbetriebe mit einem Stan
dardbetriebseinkommen (StBE)
>80 000 DM in den Gemarkungen
herangezogen.?

2.3 Untersuchung
von Fallbeispielen
auf der lokalen Ebene

Die Untersuchungen vor Ort dienten
einer beispielhaften Konkretisie
rung und Differenzierung der Aus
sagen fur die Landesebene. Beson
deres Augenmerk wurde der
Bedeutung von agrarstrukturellen
Parametern auf der betrieblichen
Ebene als Einfluligrobe fur die Ak
zeptanz von Naturschutzauflagen
geschenkt. Dazu wurden in zwei
Beispielgebieten (A: eine Gemeinde
mit 7 Dorfern im Land Kehdingen,
B: 3 Dorfer im Landkreis Roten
burg) insgesamt 40 Landwirte zu
Betriebsstruktur und Akzeptanz
von Naturschutzauflagen, insbeson
dere dem Feuchtgriinlandschutz
programm Niedersachsen, befragt."
Die Vorabschatzung auf Landesebe
ne ergab fur die Beispielraume im
Faile von A mittlere bis gunstige,
und im Faile von B heterogene Um
setzungsbedingungen. Es wurden
bereits Griinlandschutzprogramme
mit sehr unterschiedlichem Erfolg
angeboten. Die Grunde hierfur soll
ten untersucht werden. Erganzend
dazu wurde in einem weiteren Raum
(Meerbruch am Steinhuder Meer)
speziell das Thema Akzeptanz von
Null-Pachtvertragen II durch eine
Befragung der 17 teilnehmenden
Landwirte vertieft.?

Die Herstellung des Kontaktes
zu den Landwirten erfolgte dan
kenswerterweise durch den ZJEN
(= Zentralverband der Jagdgenos
senschaften und Eigenjagden in
Niedersachsen). Es wurden einzel
betriebliche Daten zu folgenden Be
reichen erhoben:

- derzeitige Betriebsstruktur und
Griinlandnutzung,

- Einschatzungen der Landwirte zu
Einzelauflagen des Feuchtgriin
landschutzes,

- Akzeptanz verschiedener Ent-
schadigungskonzepte,

- Akzeptanzschwellen bei Entscha
digungszahlungen von Schutz
programmen sowie Entlohnung
von Pflegeleistungen,

- Extensivierungspotentiale im Be
reich alternativer Produktions
weisen.

3 Ergebnisse

3.1 Raumklassifizierung
auf Landesebene hinsichtlich
der Umsetzungsbedingungen
fur den Feuchtgriinlandschutz

Karte 1 zeigt die zusammenfassende
Einschatzung der Umsetzungsbe
dingungen in Niedersachsen. Sie er
gibt sich aus der Zusammenschau
der Parameter: Griinlandnutzungs
intensitat, okonomische Situation
der Betriebe, auBerlandwirtschaft
liche Beschaftigungsintensitat, Ab
satzpotential fur extensiv erzeugte
Produkte bzw. Dienstleistungen
durch die Landwirtschaft und spe
zieller Absatzchancen aufgrund ho
her Fremdenverkehrsintensitat. Aile
diese Parameter und die wiederum in
diese eingeflossenen Informationen
sind auch als Einzelinformationen
fur den Naturschutz bei der Ent
wicklung einer Umsetzungsstrategie
relevant.

Besondere Hemmnisse fur die
Umsetzung des Griinlandschutzes
ergeben sich nach dieser Analyse
z.B. fur das westliche Niedersach
sen, vor allem zuruckzufuhren auf
die hohe Nutzungsintensitat, maB
geblich verursacht durch einen
hohen durchschnittlichen Stick
stoffeinsatzlha LF. Dieser kommt in
den Bereichen urn Cloppenburg
und Vechta primar durch den
hohen Viehbesatz zustande, der ein
potentielles Extensivierungshinder
nis darstellt, da die anfallende Guile
der Veredelungsbetriebe entsorgt
werden muB und die flachenarmen
Futterbaubetriebe auf eine sehr in
tensive Flachennutzung angewiesen
sind.
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Karte 1
Zusammenfassende Einschatzung der Umsetzungsbedingungen filr den Feuchtgriinlandschutz

Bearbeitung und Grafik:
Institut fOr Landschaftspflege und
Naturschutz, UniversiUlt Hannoverl
ARUMHannover, 1995

Abschatzunq der Extensivierungsbereitschaft Absatzbedingungen und Moglichkeiten fOr
aufgrund Nutzungsintensitat, agrarstruktureller Dienstleistungen
Bedingungen und Arbeitsmarkt
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sehr geringe zu erwartende
Extensivierungsbereitschaft

geringe zu erwartende
Extensivierungsbereitschaft

mittlere Bereitschaft oder Gebiete
mit heterogenen Bedingungen

hohe zu erwartende
Extensivierungsbereitschaft

sehr hohe zu erwartende
Extensivierungsbereitschaft

aktuelle Absatzchancen fOr 6kol.
erzeugte Milch- und/oder
Fleischprodukte sehr gut bis gut

Marktpotential sehr hoch
(aktuell nur fOr Direktvermarkter)

Marktpotential vorhanden
(aktuell nicht nutzbar, da Verar
beitungsmoglichkeiten fehlen)

spezielle Absatzchancen in
Fremdenverkehrsregionen
(gegenwArtig nur im Bereich
Direktverm arktung)
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* Daten nur fur Ebene Landkreise und kreisfreie Stadte

Tabelle 1
Charakterisierung der Umsetzungsbedingungen fiir eine Griinlandextensivierung
in zwei Beispielraumen durch ausgewahlte Parameter

Beispielgebiet Rotenburg Beispielgebiet Kehdingen
Ergebnisse Agrarstatistik Ergebnisse Agrarstatistik

Verwaltungseinheiten Verwaltungseinheiten
Parameter Scheelsel/Visselhovede Drochtersen

Stickstoffeinsatz 250-300 1 200-250 250-300
(kg N/ha LF/a)

Dungautkommen 1,0-1,5/0,84 < 1,00
(DE/ha LF/a)

Dauergriinlandanteil 50-75 % 1>75 % 50-75
an der Hauptfutterflache

Anzahl Milchkiihe/lOO ha* 92 86

Anteil Dauerweiden (in %) 20-40 40-60

Anteil Dauerwiesen (in %) 20-40 10-20

Milchreferenzmenge 2500-5000 2500-5000
je ha Futterbau- und
Dauergrunlandflache

Standardbetriebseinkommen 25-50 % (ca. 40 %) 25-50 %
d. Futterbau u. Gemischtbetriebe
(Anteil d. Betriebe > 60 000 DM)

Anteil der Betriebe > 50 ha <3% ca. 3 %

Fiir die Regionen, in denen die Fall
beispiele angesiedelt sind, wird
die Umsetzungsbereitschaft auf der
Grundlage der statistischen Daten
als unterschiedlich eingestuft. Da
nach ist in der Niedersachsischen
Elbtalaue von uberwiegend gun
stigen Voraussetzungen fur eine
naturschutzkonforme Griinlandbe
wirtschaftung auszugehen (das Amt
Neuhaus wurde im landesweiten
Uberblick noch nicht mit beruck
sichtigt). Die derzeitige Intensitat
der Grunlandbewirtschaftung ist
insgesamt bereits relativ gering. AI
lerdings konnen sich hohe Milchre
ferenzmengen z.T. hem mend auf
eine weitere Extensivierung auswir
ken. In der Luneburger Elbmarsch
und Teilen der Dannenberger Elb
marsch werden die Bedingungen da
gegen als heterogen bzw. weniger
gunstig eingeschatzt, Fur die beiden
auf der Betriebsebene untersuchten
Beispielgebiete wurden die Daten zu
den statistischen Parametern in Ta
belle I zusammengestellt. Insbeson
dere die Ergebnisse aus dem Kreis
Rotenburg, der auf der Schnittstelle
zwischen der Grlinland-Futterbau
Region im Nord-Westen und der
Acker-Marktfruchtregion im Osten
Niedersachsens Iiegt, sind nicht ho
mogen. Eine Plausibilisierung der
Grundeinschatzung wurde textlich
durch die Berticksichtigung der
naturraumlichen Einheiten vorge
nommen. Dadurch wurde die Ein
schatzung hinsichtlich einzelner
Parameter differenziert. 1m Beispiel
gebiet Rotenburg wird davon ausge
gangen, daB die Niederungsflachen
an der Wtimme mit hohem Griin-
landanteil eher einer mittel-
intensiven Nutzung unterliegen
(150-230 kg N/haJa). Aufgrund
kleinraurnig wechselnder Standort
verhaltnisse kann jedoch die Inten
sitar der Flachennurzung stark vari
ieren. 1m Beispielgebiet Kehdingen
hingegen wird unter Berucksichti
gung der Naturraumgrenzen von
etwas glinstigeren Extensivierungs
bedingungen ausgegangen, als die
Durchschnittsdaten fur die Ver
waltungseinheit bzw. den Kreis ver-
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muten lassen (hohe natiirliche
Flachenproduktivitat bei mittlerem
Viehbesatz, geringem Ackerfutter
bauanteil, hohem Weideanteil und
relativ gtinstigen Betriebsgrofsen).

Eine Verbesserung der Umsetzungs
bedingungen durch die Moglich
keit einer gesonderten Vermarktung
von Erzeugnissen aus naturschutz
konformem Anbau, z.B, auf den
Markten fur Okoprodukte, ist in Nie
dersachsen uberwiegend nicht gege
ben. Aufgrund fehlender Verarbei
tungskapazitaten fur Okoprodukte
(insbesondere Milch) sind die Be
dingungen in Niedersachsen fur die
Ausschopfung des Vermarktungs
potentials insgesamt sehr ungiinstig.

3.2 Ergebnisse in der
Niedersachsischen Elbtalaue

Mit den vorliegenden agrarstatisti
schen Daten lieB sich sowohl eine
Auswahl der intensiver zu untersu
chenden Betriebe vornehmen als
auch der Status quo der Ausgangs
bedingungen fur Naturschutzrnafs
nahmen (siehe auch Tab. 2) be
schreiben. Daruber hinaus konnten

die Konsequenzen verschiedener
Zielvorstellungen in ersten Szenari
en holzschnittartig dargestellt wer
den.

Die Ergebnisse differenzierten die
fur die Landesebene erarbeitete Ge
samteinschatzung der Region und
verdeutlichen die Notwendigkeit re
gionaler Betrachtungen im Vorfeld
von Planungen. Die Voraussetzun
gen fur die Umsetzung von Natur
schutzzielen in der Region sind auf
grund der agrarstrukturellen Daten
wie folgt zu charakterisieren:

Demnach verfugt der GroBteil der
landwirtschaftlichen Haupterwerbs
betriebe im rechtselbisch gelegenen,
fruher zur DDR gehorenden Amt
Neuhaus (liberwiegend Futterbau
betriebe) sowie in der Gartower Elb
marsch (Futterbau-, Marktfrucht
und Gemischtbetriebe) tiber eine
gegenwartig gute wirtschaftliche
Ausgangssituation, d.h. tiber eine
tiberdurchschnittlich gute Flachen
ausstattung und/oder eine nach heu
tigen Mallstaben ausreichende Ein
kommenssituation. Gleichzeitig ist
die mit Hilfe der Agrarstatistik er
mittelte Gesamtnutzungsintensitat
jedoch vergleichsweise gering."
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* dargestellt anhand der wirtschaftlichen Ausgangssituation der Haupterwerbsbetriebe (Futterbau)
in den einzelnen Teilraumen der Niedersachsischen Elbtalaue, basierend auf der Agrarbericht
erstattung 1995 sowie unter Bildung von Gemarkungsdurchschnitten

Tabelle 2
Beispiel einer flachenbezogenen okonomischen Gesamtcharakterisierung
auf Grundlage von statistischen Daten*

Teilraume

Ami \'cuhaus Gartower I.uncburger Dunncnbcrgcr
Elbmarsch Elbrnarsch Hbmar-ch

abs. in (;~ ahs. in (;~ ub-; in(,'( abv. in (~

Anzahl der Gemarkungen mit Haupt-
erwerbsbetrieben (pro Teilraum) (L = n) IS 8 19 14

Gcrnarkungen mil ubcrwicgend oder
ausschlieblich finanz••chwachen, flachen-
maflig schlecht ausgestaneten Haupt-
erwerhsbctrieben - - I 12.5 2 II 1 7

Gernarkungcn mit uberwicgcnd oder aus-
schlicblich finanzschwachen, flachen-
maflig schlecht bis gut ausgestattctcn
Haupterwerbsbetricbcn - - 1 12.5 I 5 -I 29

Gemarkungen mit iiberwiegend weniger
gut ausgestatteten Betrieben 0 2 25 3 16 5 36

Gemarkungcn mit teilweise finanz-
kraftlgen, flachenrnafhg abcr wenlger gut
ausgestutteten Hauprerwerbsbetricbcn
sowle mit teilweise finanzschwachen,
nachenmaflig gut bis schlecht aus-
gcstattctcn Huuptcrwerbsberricbcn - - -I 21

Gcrnarkungcn mit teilweise finanz-
kraftigen, flachenmallig gut ausgcstaucten
Hauptcrwerbsbetricben sowle mit teil-
weise finanzschwachen, flachenmafhg
gut bis schlecht ausgestattetcn Haupt-
crwerbsbctrieben ., 20 1 12.5 f J::! l 21

Gemarkungen mit teilweise wenlger gut
sowie teilweise besser ausgestatteten
Haupterwerbsbetrieben 3 20 I 12.5 10 53 3 21

Gemarkungen mit uberwicgcnd oder aus-
schlictllich flnanzkraftjgen, nachenmallig
<Iocr weniger gut ausgcstattcten Haupt-
crwcrbsbetricbcn I 7 2 II 1 7

Gernarkungen mil uberwiegend odcr aus-
schlieblich flnanzkraftigen, nachenmaflig
gut ausgestattctcn Hauptcrwerbsbetricbcn II n 5 62.5 -I 21 5 .1(,

Gemarkungen mit uberwlegend gut
ausgestatteten Betrieben 12 80 5 62.5 6 32 6 43

Ein vollstandig anderes Bild bieten
dagegen die Liineburger und
Dannenberger Elbmarsch. Beide
Teilraume sind durch ein ausgespro
chen kleinraumiges Nebeneinander
von Haupterwerbsbetrieben unter
schiedlichster Wirtschaftskraft (von
sehr flachen- und finanzstark bis
sehr flachen- und finanzschwach)
gepragt." Weniger heterogen als die
wirtschaftliche Ausgangssituation
stellt sich allerdings die Nutzungs
intensitat (v. a. bei der Betriebsform
Futterbau) in den genannten Teil
raumen dar. Diese ist sowohl in der
Dannenberger Elbmarsch als auch
im Westteil der Liineburger Elb
marsch als iiberwiegend verhaltnis
mabig hoch zu bezeichnen.

Aufgrund der Strukturanalyse laBt
sich somit schon im Vorfeld ablesen,
daB der Umsetzung von Zielen des
Naturschutzes gerade in diesen bei
den letztgenannten Teilraurnen vor
allem die hohe Intensitat der Nut
zung entgegensteht. 1m Amt Neu
haus erleichtert die geringere Nut
zungsintensitat und vor allem der
geringere Viehbesatz die Umset
zung von Naturschutzzielen. Proble
matisch sind in diesem Bereich
allerdings die Wiinsche der Be
triebsleiter nach grolseren Flachen
und Milchquotenaufstockungen zur
Stabilisierung der iiberwiegend An
fang der 90er Jahre neugegriindeten
Betriebe. Hier kollidieren die Ex
pansionswiinsche der Betriebsleiter
mit den Zielen des Naturschutzes,
die fur Teilbereiche eher eine Nut
zungsaufgabe vorsehen. Bessere
Voraussetzungen fur die Umsetzung
von Naturschutzzielen existieren
dagegen v.a. in den Niederungsbe
reichen der Gartower Elbmarsch. So
ist auch hier der GroBteil des Grun
landes, ahnlich wie im Amt Neu
haus, als mesophil einzustufen." 1m
Unterschied zu diesem besitzt je
doch die Viehhaltung, insbesondere
die Milchviehhaltung, einen ver
gleichsweise geringen Stellenwert."

RuR5/6.1999

3.3 Ergebnisse
aus den Fallbeispielen
auf der lokalen Ebene

3.3.1 Agrarstrukturelle
Bedingungen

Fallbeispiel A
Bei den befragten Landwirten im
Fallbeispiel AI? handelt es sich
urn Haupterwerbsbetriebe, deren
Grunlandflachen auf ertragreichen

Marschboden liegen. Das Einkom
men wird hauptsachlich durch den
Futterbau erzielt. Mit durchschnitt
lich 130 ha LF zahlen sie zu den
landwirtschaftlichen GroBbetrieben.
Der Griinlandanteil an der gesamten
landwirtschaftlichen Flache liegt bei
durchschnittlich 70 %. Die Nut
zungsintensitat des Grunlandes
kann mit im Mittel 179 kg N/ha/a auf
Standweiden und 233 kg N/ha/a auf
Mahweiden sowie 1,4 GV/ha LF und
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1,7 RGV/ha HFF (Hauptfutterfla
che) als gering bis mittel eingestuft
werden, wobei diese Werte je nach
Betrieb groBen Schwankungen un
terliegen (27-340 kg N/ha/a, 0,1
2,4 GV/ha LF, 1,1-2,7 RGV/ha HFF).
Milchviehbetriebe sind mit einem
Anteil von 40 % an allen Futterbau
betrieben gegenuber anderen Grtin
landregionen unterreprasentiert. Die
Selbstvermarktung oder Weiterver
arbeitung der erzeugten landwirt
schaftlichen Produkte hat kaum Be
deutung. Bei euugen Betrieben
erfolgt eine Direktvermarktung von
Rindfleisch in geringem Umfang.
Trotz des Interesses vieler Betriebs
leiter an einer Fleischdirektver
marktung in groberem Umfang
scheitert diese an der fehlenden
Nachfrage in der landlichen Region.
Insgesamt sind die Umsetzungsbe
dingungen von Naturschutzzielen in
der Untersuchungsgruppe aufgrund
der agrarstrukturellen Parameter als
mittel bis giinstig einzustufen.

Fallbeispiel B
Bei den befragten landwirtschaftli
chen Betrieben im Fallbeispiel B1

8

handelt es sich urn Futterbau- oder
Futterbau-I Marktfruchtbetriebe im
Haupterwerb, die mit durchschnitt
lich 80 ha LF (Spannbreite 30 bis
130 ha) im oberen Bereich der Gro
Benklassifizierung liegen. Sie be
wirtschaften Grunlandflachen auf
unterschiedlichen Standorten, so
wohl auf Sandboden des Geestberei
ches als auch auf Niederungsboden,
Niedermoor- und Hochmoorstand
orten. Die durchschnittliche Intensi
tat der Grunlandnutzung kann als
verhaltnismafsig gering eingestuft
werden (176 kg N/ha Grunland/a,
1,6 GV/ha LF, 1,4 RGV/ha HFF,
1,0 DE/ha LF). Allerdings bestehen
groBe Unterschiede in der Nut
zungsintensitat zwischen den ein
zelnen Betrieben (60-290 kg N/ha/
a, 1,0-2,0 GV/ha LF, 1,1-3,4 RGVI
ha HFF, 0,6-1,5 DE/ha LF). Neben
der traditionellen Milchviehhaltung
ist vor allem bei den grolseren Be
trieben die Bullenmast in Stallhal
tung stark vertreten. Entsprechend
hoch ist der Anteil des Ackerfutter-
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baus - insbesondere des Silomaisan
baus.

Die Verarbeitung von Milch und
Fleisch erfolgt auf keinem der Hofe.
Verarbeitungsmoglichkeiten fur
okologisch erzeugte Produkte waren
erst in groberen Entfernungen vor
handen. Die nachstgelegene Mo1ke
rei in Sottrum wurde vor kurzem
geschlossen. Selbstvermarktung be
treiben ein Drittel der befragten
Landwirte, allerdings in sehr unter
schiedlichem AusmaB. Das Gesamt
potential fur Direktvermarktung
wird in diesem landlichen Raum
ohne nennenswerten Fremdenver
kehr a1s sehr gering eingeschatzt."
Insgesamt sind die Umsetzungs
bedingungen in der Untersuchungs
gruppe aufgrund der agrarstruk
turellen Parameter als heterogen
einzustufen.

Damit bestatigen und differenzieren
die vor Ort erhobenen Daten zur
Agrarstruktur die Abschatzungen
auf Landesebene.

3.3.2 Zusammenhiinge zwischen
Betriebsstrukturen und
Bereitschaft zur Umsetzung
von Naturschutzmaj3nahmen
(Feuchtgriinlandschutz) in
den Fallbeispielen

1m Fallbeispiel A nehmen tiber die
Halfte der befragten Landwirte an
Grunlandschutzprogrammen teil.
Dieses bestatigt die Einschatzung
auf Landesebene, daB in dieser Re
gion insgesamt ilberdurchschnitt
lich giinstige Umsetzungsbedingun
gen zu vermuten sind.

Generell kann die Akzeptanz von
FeuchtgrtinlandschutzmaBnahmen
durch die Landwirte in diesem Bei
spielraum als relativ hoch eingestuft
werden. Dennoch bestehen Unter
schiede, die sich auf unterschiedli
che Charakteristika der Betriebe zu
ruckfuhren lassen. Unter dem
Kriterium Akzeptanz lassen sich die
befragten Betriebe zwei Gruppen
zuordnen:

- Gruppe I: sehr hohe potentielle
Bereitschaft zur Extensivierung
des Gesamtbetriebes und zusatz
liche Extensivierung einzelner
Flachen mit hoheren Nutzungs
einschrankungen

Betriebscharakterisierung:

- im Schnitt 180 ha LF

- hohes StBE (> 60 000 DM)

Futterbaubetrieb mit Bullenwei
demast

- geringer Anteil an Pferdezucht
oder Mutterkuhhaltung

- keine Milchreferenzmenge

- > 80 % Grunlandanteil an der LF
und HFF

- mittleres Dungungsniveau (ca.
175 kg N/ha/a)

- Viehbesatz ca. 1,5 RGVIha HFF

Bei diesen Betrieben ist insbesonde
re der hohe Grunlandanteil in Kom
bination mit der feh1enden Milch
referenzmenge von Bedeutung. Die
Betriebsleiter sehen auBer der Rin
dermast und z. T. Pferdezucht keine
rentable Alternative, da der Einstieg
in die Milchviehhaltung mit hohen
Investitionskosten verbunden ware.
Eine Intensivierung der Mast ist auf
grund der Begrenzung der Sonder
pramie fur mannliche Rinder auf
max. 90 Tiere/Jahr ebenfalls nicht
lukrativ. Die Teilnahme an Extensi
vierungsprogrammen stellt daher
fur diese Betriebe ein lohnenswertes
Zusatzeinkommen dar. Durch ge
ringfugige Viehabstockung oder
Ha1tung weniger Tiere im Winter ist
auch der bei der gesamtbetriebli
chen Extensivierung geforderte Ge
samtviehbesatz von max. 1,4 RGVI
ha HFF leicht zu erflillen.

- Gruppe II: potentielle Bereit
schaft zur Extensivierung von
Einzelflachen

Betriebsc harakteris ierung:

- ca. 110 ha LF

- hohes StBE (> 60 000 DM)

- Futterbaubetriebe mit Milchvieh-
haltung und Weidemast von
mannlichen Rindern
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> 80 % Griinlandanteil an der LF
sowie an der HFF

hohes Diingungsniveau von
durchschnittlich 240 kg N/haJa

- hoher Viehbesatz mit 2,0 RGVIha
HFF und 2,0 GVE/ha LF

Fiir die Griinlandextensivierung ist
bei dieser Betriebsgruppe ebenfalls
der hohe Griinlandanteil an der LF
von Bedeutung. Die Weidemast und
Milchviehhaltung stellen zwei
gleichrangige Betriebszweige dar.
Eine gesamtbetriebliche Extensivie
rung kommt fiir diese Betriebe nicht
in Betracht, denn dazu waren um
fangreiche betriebliche Anderungen
notwendig (z. B. Viehabstockung).
Auch lieBe sich dies nicht mit der
aktuellen intensiven Milchvieh-
haltung vereinbaren (Diingung,
Pflanzenschutz, Griinlandpflege).
Fiir den zweiten Betriebszweig
.Weidemast" treffen hingegen die
in Gruppe I angesprochenen, fur
eine Extensivierung giinstigen
Aspekte zu, die allerdings nur ein
zelne Flachen betreffen.

1m Fallbeispiel B nimmt trotz theo
retisch heterogener bis z.T. mittlerer
Extensivierungsbereitschaft mit ei
ner Ausnahme keiner der Landwirte
an den angebotenen Forderprogram
men zum Griinlandschutz teil. Die
Befragungsergebnisse zeigen, daB
auch die Bereitschaft zur Teilnahme
an jedweder Art von Biotopschutz
programmen auf Griinland allge
mein sehr gering ist. In der Untersu
chungsgruppe lieBen sich allerdings
Landwirte ermitteln, fur die potenti
ell eine Teilnahme an Extensivie
rungsprogrammen moglich erschie
ne, wenn sich diese Programme
mehr an der landwirtschaftlichen
Praxis orientieren wiirden. Unter
diesem Aspekt lieBen sich drei
"Gruppen von Landwirten" unter
scheiden:

- Gruppe I: Potentiell bereit zur Ex
tensivierung des gesamten Be
triebes

Be triebsc harakteris ie rung:

- unter 50 ha LF

- niedriges StBE
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- Futterbau-I Marktfruchtbetrieb

Milchviehhaltung, geringer An
teil an Mastbullen

- unterdurchschnittliche Nutz-
zungsintensitat (max. ISOkg NI
ha/a, unter 1,4 RGV/ha HFF, unter
1,0 DE/ha LF)

Hier ist insbesondere die geringe
Betriebsgrofie und das sehr geringe
Betriebseinkommen von Bedeutung.
Die Landwirte wirtschaften mehr
schlecht als recht, was auch an der
geringen Nutzungsintensitat abzule
sen ist. Es scheint sich fur einen
kleinen Betrieb eher zu lohnen,
sarntliche Grunlandflachen in ein
Forderprogramm einzubringen.

- Gruppe II: potentiell bereit zur
Extensivierung einzelner Flachen

Betriebscharakterisie rung:

- im Schnitt urn 80 ha LF

- mittleres StBE (40 000 DM bis
60000 DM)

- Futterbaubetrieb

- Milchviehhaltung, keine Bullen-
mast

- hoher Griinlandanteil an der LF
wie auch an der HFF (iiber 50 bis
iiber 75 %)

- durchschnittliches Diingungsni-
veau von maximal 200 kg N/haJa

- Viehbesatz unter 1,4 RGV/ha HFF

Unter diesen Bedingungen hangt die
Entscheidung zur Extensivierung
von der derzeitigen Nutzungsinten
sitat auf den Einzelflachen abo Auf
derzeit wenig intensiv genutzten
Flachen sind die Ausgangsbedin
gungen relativ giinstig. Des weiteren
wirken sich ein hoher Griinlandan
teil und ein relativ geringer Vieh
besatz dahingehend aus, daB mehr
produktionstechnische Spielraume
vorhanden sind. Eine flachendek
kende Extensivierung kommt fur
diese Betriebe nicht in Frage, da das
Gros der Flachen zur Produktion
qualitativ hochwertigen Futters fur
die Milchproduktion verfugbar sein
muB.

Gruppe III: keine Teilnahmebe
reitschaft

Be triebscharakterisie rung:

im Schnitt urn 120 ha LF

hohes StBE (iiber 60000 DM)

- hoher Mastbullenanteil neben der
Milchviehhaltung

geringer Griinlandanteil « 50 %)

hohe durchschnittliche Nut
zungsintensitat (> 200 kg N/haJa,
iiber 1,4 RGV/ha HFF)

Die Anpassung solcher Betriebe an
eine extensive Flachennutzung wiir
de von der Betriebsorganisation um
fangreiche Anderungen erfordern
und zu relativ groBen Einkommens
einbuBen fiihren. Erschwerend wir
ken insbesondere die hohe Nut
zungsintensitat des Griinlandes, der
hohe Viehbesatz und der geringe
Griinlandanteil. Hinzu kommt, daB
besonders diese Betriebe in den letz
ten Jahren hohe Investitionen geta
tigt haben und damit finanzielle
Verpflichtungen eingegangen sind,
Z. B. durch den Bau von Boxenlauf
stallen. Fiir diese Landwirte ist je
doch die Durchfiihrung von bezahl
ten LandschaftspflegemaBnahmen
denkbar. Zu dieser Gruppe kann ein
Viertel der untersuchten Betriebe
gezahlt werden.

Bei der Analyse der akzeptanzbe
stimmenden Faktoren zur Griin
landextensivierung konnte im Ver
gleich zwischen Fallbeispiel A und
B folgendes festgestellt werden:

Ungiinstige natiirliche Standort
faktoren fur die Landwirtschaft for
derten in den Fallbeispielen die
Bereitschaft, solche Flachen zu ex
tensivieren. Sie sind jedoch nicht in
jedem Fall ausschlaggebend und
werden durch betriebsstrukturelle
Parameter iiberlagert. So weisen z.B.
die Betriebe auf den ertragsstarken
Marschboden im Kehdinger Land
eine hohere Teilnahmebereitschaft
als die ertragsschwacheren Standor
te in Rotenburg auf.

Entscheidende Bedingungen zur
Umsetzung sind eindeutig in den
Betriebsstrukturen zu sehen. 1m Bei
spiel B handelt es sich fast aus
schlieBlich urn Betriebe mit inten-
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siver Milchviehhaltung, die im
Verhaltnis zu allen anderen Produk
tionssformen auf Grunland einen
hoheren Kapitalaufwand und Ar
beitseinsatz sowie aufwendigen Fut
terbau verlangt. 1m Gebiet A mit
iiberwiegend Ochsenweidemast er
gibt sich zusammen mit den naturli
chen Standortbedingungen eine
ganz andere Art del' Flachennut
zung. Del' Weideanteil und insbe
sondere del' Standweideanteil ist
dort wesentlich hoher. Standweiden
lassen sich aus produktionstechni
scher Sicht einfacher in ein Natur
schutzschutzprogramm einbringen.
Dies wirkt sich in del' allgemein ho
heren Bereitschaft zur Extensivie
rung aus. Interessant ist, daB im Ver
gleich diesel' zwei Gebiete die
Intensitat del' Flachennutzung eine
geringere Rolle spielt als die o.g.
Faktoren, denn die Indikatoren zur
Bestimmung del' Nutzungsintensitat
(Viehbesatz, Dungaufkommen, Ni
veau del' N-Diingung) unterscheiden
sich im Durchschnitt nicht wesent
lich voneinander. Beiden Gebieten
gemeinsam ist hingegen, daB die Be
triebe, die eine niedrigere Nutzungs
intensitat aufweisen, eine besondere
Bereitschaft zur gesamtbetriebli
chen Extensivierung zeigen.

Neben den durch die Betriebs- und
Nutzungsstrukturen bedingten Um
setzungsmoglichkeiten sollten je
doch auch die sozio-psychologi
schen Faktoren nicht auBer acht
gelassen werden, die nur am Rande
dokumentiert wurden. So spielen
Faktoren eine Rolle, die in del' Per
son des einzelnen Betriebsleiters be
grundet sind, wie VOl' allem das Tra
ditions- und UmweltbewuBtsein, als
auch Faktoren, die durch die Dorf
bzw. .Landwirtegemeinschaft" be
dingt sind.

Eine Umstellung auf den okologi
schen Landbau, staBt bei den
Landwirten beider Gebiete auf Ab
lehnung, Neben personlichen "ideo
logischen" Grunden wurden folgen
de Befurchtungen hinsichtlich des
okologischen Landbaus genannt:
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risikoreiche Umstellungsphase,

unbekannte oder nicht verstand
liche Richtlinien,

- Mangel an ausreichend betrieb
lichen Arbeitskraften,

- ungeniigende Einkommenssitua-
tion,

zu geringes Vermarktungspoten
tial,

- Sorge VOl' Preisverfall bei Aus
wei tung des okologischen Land
baus.

Hinsichtlich del' Umstellung auf den
okologischen Landbau konnten in
den Fallbeispielen keine Unter
schiede, die sich auf unterschied
liche naturliche oder betriebs-
strukturelle Ausgangsbedingungen
zuruckfuhren lassen, festgestellt
werden,

Eine Befragung von 17 Landwirten
am Steinhuder Meer zur Akzeptanz
von Nullpachtvertragen mit Z. T.
weitgehenden Nutzungseinschran
kungen'" ergab eine relativ hohe Ak
zeptanz fur die Bewirtschaftungs
autlagen insgesamt. Hierzu tragt u.a.
del' regional hohe Bedarf an Pacht
flachen und die Verbindung von
Nullpacht und Teilnahme an ande
ren Griinlandprogrammen (nach
EG-vo 20/78) bei. Die etwas weiter
gehenden Naturschutzautlagen wie
Wiedervernassung und Diingungs
verbot werden abel' von sehr vielen
Betrieben unter den derzeitigen Be
dingungen nicht mehr akzeptiert.
Will del' Naturschutz solche Autla
gen umsetzen, sind im Fallbeispiel
Eingriffe in die agrarstrukturellen
Voraussetzungen wie Flachenauf
kauf und Ptlege oder Umstellungen
einzelner Betriebe auf die Milch
oder Fleischproduktion mit Exten
siv-Rassen in Erwagung zu ziehen.

4 Konsequenzen
fiir Handlungsstrategien
in den untersuchten Beispielen

Angesichts del' zumindest in Nieder
sachsen begrenzten Fordermittel fur
den Naturschutz ist in besonderem

MaBe auf einen effizienten Einsatz
del' vorhandenen Ressourcen zu
achten. Dieses konnte durch eine be
vorzugte Vergabe del' Mittel in
schutzwiirdige Griinlandgebiete mit
giinstigen Umsetzungsbedingungen
bzw. voraussichtlich relativ gerin
gem Mittelbedarf verwirklicht wer
den. Karte 2 liefert eine Grundlage
fur Entscheidungen zur Vertei lung
von Fordermitteln in Niedersachsen,
indem fur die einzelnen Regionen
eine ordinale Abstufung des Mittel
bedarfs vorgenommen wird. Zur
Steigerung del' Inanspruchnahme
del' Griinlandschutzprogramme
durch die Landwirte konnte auBer
dem eine Flexibilisierung und An
passung del' Vertragsbedingungen
an die Bedingungen VOl' art erfol
gen. Wenn absehbar ist, daB eine
Ptlege durch die Landwirte nicht
langfristig aufrechterhalten werden
wird, muB del' Naturschutz vor
ausschauend eine spatere Finanzie
rung del' Ptlege bzw, eine Ptlegenut
zung (z.B. mit Mutterkiihen)
einkalkulieren oder sich zu einer
Zielanderung z. B. in Richtung auf
die Forderung del' Eigenentwick
lung von Flachen entschlieBen.

Eine Alternative zu del' auf Einzel
flachen bezogenen Forderung im
Rahmen des Vertragsnaturschutzes
ist in del' Forderung von bestimmten
naturschutzkonformen Nutzungen
zu sehen. Als Versuch in diesel'
Richtung werden in Karte 2 regions
spezifisch bestimmte Griinland
nutzungsarten zur Forderung emp
fohlen. Die Auswahl diesel'
Nutzungen richtet sich nach ihrer
Eignung fiir eine Erfullung del' vorn
Naturschutz dort gewiinschten Nut
zung, nach ihrer relativen produkti
onstechnischen Vorziiglichkeit in
den unterschiedlichen Landschafts
raumen, ihrer derzeitigen relativen
Rentabilitat und nach Standortvor
teilen wie z. B. Marktnahe. Die erho
benen agrarstrukturellen Informa
tionen tragen also auch zur
MaBnahmenentwicklung bei.

Die Ergebnisse del' agrarstrukturel
len Analyse in del' Niedersachsi-
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Karte 2
Empfehlungen zu Strategien und Mitteleinsatz des Feuchtgriinlandschutzes

ee.t>eIunll un<!Gmk:
InstIul fOrLandschallspflege und Notursdlutz,
Urivelsilal H..nOller I ARIJM Hannover, 1S95

Weitere MCiglichkeiten zur Kosten
senkung, Nutzungsstabilisierung

Vermutete relative Hehe des
erforderlichen Mitteleinsatzes
(pro FUicheneinheit)

S gering Sfiijmittel CiS hoch - Fllrdertllg des Absatzes von
"Okoprodukten"
(Milch, Fleisch, Heu)

Zur besonderen FCirderung
empfohlene Nutzungen:

1 extensive Milchviehhaltung

/ / / / //. besondere FOrdel\Jng von'i/ / / Verlri>eilungskapazftaten fOr
"Oko".produkte

2

3

4
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Mutterkultlaltung

SchafhaltunglIld I oder
Gewimll1g von Spatmahdheu

Pensionspferdehallung (auf
unempfildlchen Smndorten)

'"'"'"<, besondere FOrderungvon
~~'"-, Eilkommenskombinationen

mit dem Tourismus

Grenze der feuchtgrOnland
~~= relevanten Landschaftsrlllnle
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schen Elbtalaue konnten zur Vorbe
reitung von Betriebsbefragungen
und zu ersten Vorabschatzungen
von Kosten einzelner Naturschutz
konzepte, aber auch zur Szenarien
bildung (z. B. zukunftige Entwick
lung der Landwirtschaft in der
Region ohne EinfluBnahme des Na
turschutzes) genutzt werden. Damit
konnen bereits im Vorfeld vollig un
realistische Zielvarianten des Natur
schutzes ausgeschieden werden. Die
Tatsache, daB die agrarstrukturellen
Gesichtspunkte und die entstehen
den Kosten von Anfang an zur
Kenntnis genommen und offenge
legt wurden, starkte auBerdem per se
bereits eine vertrauensvolle Zusam
menarbeit mit den Landwirten.

Die Ergebnisse der Befragungen auf
der ortlichen Ebene dienten einer
seits der Uberprufung der Stirn
migkeit der Ergebnisse der Metho
denanwendung auf Landesebene.
Dariiber hinaus lieferten sie aber
auch wichtige Ergebnisse fur die
Entwicklung lokaler Naturschutz
strategien z.B. fur die Ausgestaltung
und die Flexibilitat der Handhabung
von Naturschutzauflagen.

5 Fazit

Die Interpretation agrarstruktureller
Informationen liefert auf allen Pla
nungsebenen einen schnell verfug
baren Uberblick zu wichtigen Vor
aussetzungen der Umsetzung von
planerischen Zielen.

Die Ergebnisse der Flachenklassifi
zierung auf Landesebene geben als
Erganzung zu den naturschutzfach
lichen Vorgaben wertvolle Hinweise
fur die Wahl von Gebietskulissen
und die Ausgestaltung der Program
me. Verbesserungen der Ergebnisse
konnten durch den Bezug der Daten
der Agrarstatistik auf Naturraume
erreicht werden (liegt z. B. in Schles
wig-Holstein vor) sowie durch
Absicherung der herangezogenen
Parameter durch weitere Untersu
chungen.
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Fur die Vorbereitung konkreter Pro
grammeinsatze auf der Ebene von
Gemeinden und Ortsteilen reichen
die Ergebnisse der landesweiten
Einschatzung allein nicht aus, da die
Bedingungen kleinraumig und auch
betriebstypspezifisch sehr hetero
gen sein konnen (insbesondere im
Grenzbereich von Natur-/ Produk
tionsregionen). Zudem wird die,
aufgrund der objektiven Ausgangs
bedingungen der Betriebe, ange
nommene Teilnahmedisposition
z. T. durch soziale und psychologi
sche Faktoren beeinfluBt.

Fur die Vorbereitung der Umsetzung
vor Ort ist die Auswertung ortsteil
bezogener Daten der Agrarstatistik
ein geeignetes Mittel, urn eine
schnelle Grundeinschatzung der Si
tuation zu erlangen. Nachteilig ist,
daB diese Informationen haufig aus
Datenschutzgrunden nur zum Teil
zur Verfugung stehen. Eine Befra
gung von Kennern der Situation vor
Ort (Beratungsringleiter, Offizialbe
ratung, Ortslandwirte des Bauern
verbandes) sollte die agrarstruktu
relle Grundinformation erg anzen.

In den Fallstudien auf der betriebli
chen Ebene zeigt sich eine Tendenz,
daB besonders in den wirtschafts
starken, intensiv wirtschaftenden
Betrieben die Hemmnisse zur Teil
nahme am Vertragsnaturschutz am
hochsten sind. Ob dieses eine gene
relle Tendenz ist, mulste in breiter
angelegten Forschungsarbeiten ge
klart werden, ebenso wie der EinfluB
von Einstellungen der Betriebsleiter
und dem sozialen Umfeld auf die
Umsetzungsbereitschaft fur Natur
schutzziele.

Insgesamt hat sich der Einsatz von
agrarstrukturellen Daten zur Pla
nungsvorbereitung und Strategiebil
dung in den vorgestellten Beispielen
als niitzlich und vielversprechend
erwiesen. Eine Untermauerung und
ein systematischer Ausbau des
Ansatzes sowie die Ubertragung
auf andere Anwendungsfelder erfor
dern allerdings weitere, breit ange
legte Forschung. Es ist davon auszu
gehen, daB sich das vorgestellte

Modell erweitern und auch fur die
Entwicklung von Strategien zu an
deren planerischen Zielen einsetzen
lieBe. Insbesondere Ziele, deren
Umsetzung z.B. von der Flachenver
fugbarkeit (kommunale/ regionale
Flachenpools) oder der Bereitschaft
der Landwirte zu Vermarktungsakti
vitaten und Dienstleistungen abhan
gen (Regionalentwicklungsaktivita
ten) sollten durch agrarstrukturelle
Betrachtungen flankiert werden.

Anmerkungen

(I)

Der Begriff .Strategie" wird in diesem Zusarn
menhang im Sinne einer planvollen Vorberei
tung der Umsetzung von fachlichen Planungs
zielen verwendet, unter Beriicksichtigung der
Rahrnenbedingungen, die ftir die Zielumset
zung relevant sind.

(2)

Die "Methode zur Abschatzung der Urnset
zungsbedingungen fur den Feuchtgriinland
schutz in Niedersachsen'' wurde als Teilvorha
ben im Rahmen eines fur das Bundesamt fur Na
turschutz erarbeiteten "Schutzkonzeptes fur
den Biotoptyp Feuchtgrtmland" (Projektgrup
pe Feuchtgriinland und Naturschutz der Univer
sitar Bremen) entwickelt. Siehe Haaren, Chr. v.;
Brenken, H.; Horlitz. T.; Tarnpe, K.: Umset
zungsbedingungen und Kosten des Feucht
griinlandschutzes. Teilvorhaben im Rahmen
des F+E- Vorhabens: Erarbeitung von Biotop
schutzkonzepten der Bundesrepublik Deutsch
land fur ausgewahlte Biotoptypen: Feuchtgrun
land. 1m Auftrag des Bundesamtes fur Natur
schutz. - Hannover 1995 (unveroffentl.); PRO
FUN (Projektgruppe Feuchtgriinland und Na
turschutz der Universitat Bremen) (Hrsg.): Erar
beitung von Biotoptypen: F+E-Vorhaben im
Auftrag des Bundesamtes fur Naturschutz.
Bremen 1995

(3)
.Leitbilder des Naturschutzes und ihre Umset
zung mit der Landwirtschaft", fachiibergreifen
des Verbundprojekt im Forschungsverbund
.Elbeokologie", gefordert durch das Bundes
ministerium fur Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie (BMBF); zur
Raumklassifizierung siehe auch Makala, M.:
Raumklassifizierung der Niedersachsischen
Elbtalaue aufgrund von Agrarstrukturdaten 
unter Verwendung des Geoinformationssystems
GRASS. - Hannover 1997. = Diplomarbeit am
Institut fur Landschaftspflege und Naturschutz
der Universitat Hannover

(4)

Siehe Haaren, Chr. v.; Brenken, H.; Horlitz, T.;
Tampe, K.: Umsetzungsbedingungen und Ko
sten des Feuchtgriinlandschutzes, a.a.O. [siehe
Anm.(2)1
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(5)
Siehe auch Brenken, H.: Grunlandschutz durch
Nutzung. - Hannover 1995. = Diplomarbeit am
Institut fur Landschaftspflege und Naturschutz
der Universitat Hannover

(6)
Bezugsebene der raurnlichen Darstellung waren
die Gemarkungsgrenzen. Die Gemarkung ist die
kleinste politisch administrative Raumeinheit.
In der Regel ist eine Korrelation Ortsteil - Ge
markung und damit der Raumbezug der Daten
rnoglich und unproblematisch.

(7)
Makala, M.: Raumklassiflzierung der Nieder
sachsischen Elbtalaue ..., a.a.O. [siehe Anm. (3)]

(8)
Siehe auch Haaren, Chr. v. u.a.: Umsetzungsbe
dingungen und Kosten des Feuchtgrunland
schutzes, a.a.O. [siehe Anm. (2)]

(9)
Siehe auch Makala, M.: Raumklassifizierung
der Niedersachsischen Elbtalaue ..., a.a.O. [siehe
Anm.(3)]

(10)
Glabach, A.: Vertragsnaturschutz in der Land
wirtschaft am Beispiel des FeuchtgrUnland
schutzes im Land Kehdingen. - Hannover
1996. = Diplomarbeit am Institut fur Land
schaftspflege und Naturschutz der Universitat
Hannover; Hein, A.: Umsetzungsbedingungen
des Vertragsnaturschutzes auf GrUnland. Unter
suchungen an lokalen Beispielen im Altkreis
Rotenburg (Wumme). - Hannover 1996. =Di
plomarbeit am Institut fur Landschaftspflege
und Naturschutz der Universitat Hannover

(II)
Mit "Null-Pacht" wird eine Form des Vertrags
naturschutzes bezeichnet, bei der sich die be
troffene Flache nicht im Besitz der Landwirte
befindet. Diese konnen sie ohne Pachtzahlun
gen, jedoch unter Einhaltung von Naturschutz
auflagen bewirtschaften. Null-Pachtverrrage
werden auch fur Flachen vergeben, die uneinge
schrankt durch die Landwirte nutzbar sind,
wenn sich diese verpflichten, dafUr eine andere
Flache nach MaBgabe des Nutzschutzes zu pfle
gen.

(12)
Woltmann, c.: Grunlandschutz durch Null
pachtvertrage. - Hannover 1997. = Diplomar
beit am Institut fUr Landschaftspflege und Na
turschutz der Universitat Hannover

(13)
Siehe auch Makala, M.: Raumklassifizierung in
der Niedcrsachsischen Elbtalaue ..., a.a.O, [siehe
Anm.(3)]

(14)
Ebenda
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(15)
Niedersachsisches Ministerium fur Ernahrung,
Landwirtschaft und Forsten (Nds. MELF); Nie
dersachsisches Umweltministerium (Nds. MU)
(Hrsg.): Geplantes Schutzgebiet "Elbtalaue"
Niedersachsischer Teilraum. Bestandsaufnah
me und Konfliktlosungskonzept .Landwirt
schaft". Kartenband... Hannover 1995. 83 S. +
Anh.

(16)
Makala, M.: Raumklassifizierung in der Nieder
sachsischen Elbtalaue a.a.O. [siehe
Anm. (3)]; siehe auch Niedersachsisches Mini
sterium fur Ernahrung, Landwirtschaft und For
sten (Nds. MELF); Niedersachsisches Umwelt
ministerium (Nds. MU) (Hrsg.): Geplantes
Schutzgebiet "Elbtalaue", a.a.O, [siehe Anm.
(15)]

(17)
Haaren, Chr. v. u.a.: Umsetzungsbedingungen
und Kosten des Feuchtgrunlandschutzes, a.a.O.
[siehe Anm. (2) 1

(18)
Hein, A.: Umsetzungsbedingungen des Ver
tragsnaturschutzes auf Grunland, a.a.O. [siehe
Anm. (10)]

(19)
Niedersachsisches Ministerium fur Emahrung,
Landwirtschaft und Forsten (Nds, MELF); Nie
dersachsisches Umweltministerium (Nds. MU)
(Hrsg.): Geplantes Schutzgebiet .Elbtalaue".
a.a.O, [siehe Anm.( 15)]

(20)
Woltmann, c.: Grunlandschutz durch Null
pachtvertrage, a.a.O. [siehe Anm. (12)]
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