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,,N eue Landschaften" 
durch geschlossene Stoffkreislaufe 
Welche Landschaften brauchen wir in Mitteleuropa im nachsten Jahrhundert? 

"New Landscapes" by Closed Matter Cycles 
Which Landscapes do We Need in Central Europe for the next Century? 

Kurzfassung 

Die nachhaltige Entwicklung der Landschaft ais physische Basis der Gesellschaft wird durch 
zwei Zwangspunkte bestimmt: die Minimierung der hohen irreversiblen Austrage von Ba
sen und Nahrstoffen und die zunehmende Beschrankung auf regenerative Energiequellen. 
Es werden zwem Managementregeln abgeleitet und anhand moglicher Bewirtschaftungs
module konkretisiert. Moglichkeiten der Umsetzung ergeben sich aus zu andernden Rah
menbedingungen fiir die Flachenbewirtschafter. Damit veranderte sich auch die Rolle der 
Planung. 

Abstract 

Sustainable development of landscape as materia! basis of society is determined by two 
limitations: minimisation of high irreversible losses of base cations and nutrients and the 
increasing need to use regenerative energy sources. Twelve management rules are derived. 
There are specified by suggested management modules. Chances to realise a sustainable 
development result from changing frame conditions for the land cultivators (farmers and 
foresters). Thereupon the role of planning should be changed. 

1 Zwangspunkte der Entwicklung 

Welche Landschaften brauchen wir? Was meinen wir, 
zu brauchen? Eine Luxus-Variante, in der Milch und 
Honig flieBen - oder reicht eine light-Version auch aus? 
Die Frage nach der Zukunft der Landschaft ist auch 
eine Frage nach der Zunkunft der Gesellschaft. Aber 
bevor Anspri.iche an die Landschaft gestellt werden, er
scheint es sinnvoll, nach dem aktuellen Zustand der 
Landschaft, nach ihrer Leistungsfahigkeit zu fragen. 

Wahrend Gesetze geandert werden konnen und sich 
Gesellschaft und Wirtschaft mitsamt ihren Anspri.ichen 
wandeln, ist der physische Zustand der Landschaft nur 
innerhalb enger Grenzen veranderbar - zumindest 
zum Besseren hin. Deshalb zunachst eine mehr grund
satzliche Analyse. 

Die Sonne treibt ohne Ausnahme den Lebensprozess in 
der Landschaft an - und zerstorte ihn auch gleich wie
der durch enorme Temperaturschwankungen, wenn 
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diese nicht ausgeglichen wi.irden. Der Ausgleich der 
Temperaturextreme, die so genannte Energiedissipati
on, ist im Wesentlichen eine Funktion des Wasserhaus
haltes. Im Wasserkreislauf wird bei der Verdunstung 
Energie aufgenommen und bei der Kondensation zeit
lich und raumlich verschoben wieder freigesetzt. Ohne 
die Vegetation, die die vorhandene Landoberflache urn 
ein Vielfaches vergr6Bert, ware die Verdunstung aller
dings deutlich geringer. Der Lebensprozess verbessert 
seine Umweltbedingungen ri.ickgekoppelt selbst - und 
schafft auch fiir uns Menschen erst lebenswerte Bedin
gungen. Ober den biologischen Kreisprozess des Auf
baus und der zeitverzogerten Mineralisation von Bio
masse verstarkt die Vegetation den Energieumsatz. 

Die Zonose, bestehend aus den Pflanzen, den Tieren 
ais Konsumenten, der toten organischem Substanz 
(Detritus), den Zersetzern (Destruenten: Pilze und Bak
terien) sowie dem unverzichtbaren Wasser, kann ais 
eine Art Grundschaltkreis bezeichnet werden. Die 
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Selbstorganisation der Zonose, die Sukzession, ermog
licht erst den nachhaltigen Lebensprozess, in dem die
Stoffkreislaufe lokal geschlossener werden. In einem
ungestorten und .reifen" System wie in einem Urwald
sind die Kreislaufe weitestgehend geschlossen: Es wird
sehr viel Biomasse gebildet und wieder mineralisiert,
so dass der absolute Zugewinn an Biomasse minimiert
ist.

Die Zonosen der intensiv bewirtschafteten Landschaft
heute sind von diesem Ideal weit entfernt. Die Produk
tionsweise verlangt einen fortgesetzt hohen Zugewinn
an Biomasse, die Stoffkreislaufe sind aufgebrochen.
Neben den biologischen und physikalischen Kreispro
zess tritt nun der chemische Prozess: Nahrstoffe und
Basenkationen (wie Ca, K, Mg) werden gelost, mit dem
Niederschlagswasser forttransportiert und spater wie
der ausgefallt. Dieser Prozess verlauft gerichtet aus
dem Wassereinzugsgebiet heraus; die Boden werden
ausgewaschen und verarmen: ein irreversibler Verlust
prozess. Damit wird der Zonose die physische Grundla
ge entzogen, da die derzeitigen Verluste tiber die Ver
witterung des Gesteins nicht ausgeglichen werden
konnen,

Die Auswertung der Abflussdaten und gewasserchemi
schen Parameter deutscher Fliisse weist Verluste von
im Mittel tiber 1200 kg Gesamtsalzen/ha/a auf (ohne
Cl-Salze) (Hildmann 1999, S. 21). Das ist deutlich mehr,
als den Standorten tiber die Dtingung wieder zugefuhrt
wird. Bei diesem Prozess der beschleunigten Alterung
der Landschaft sind die Austrage gegentiber natur
lichen Stoffaustragsraten urn den Faktor 50 bis 100 er
hoht (Ripl, Hildmann 1997, S. 7).

Grund ist eine falsche Form der Bewirtschaftung. Da
durch, dass mehr entnommen als zuruckgefuhrt wird,
sind die Standorte nettoproduktiv. Die Pflanzen geben
mehr Protonen ab, urn benotigte Kationen aufnehmen
zu konnen und verstarken so den Losungsprozess. Dies
gilt besonders fur Monokulturen wie fur Forste, in
denen die Pflanzen zudem noch im gleichen Takt ar
beiten.

Die Drainage fast aller Boden hat durch wechselfeuch
te Bedingungen den Abbau des vorhandenen toten or
ganischen Materials (Humus und Detritus) beschleu
nigt. Die Mineralisation ist zeitlich nicht an den Bedarf
der Pflanze ruckgekoppelt, wie dies in einer ungestor
ten Zonose der Fall ist. Dort wird die Mineralisation,
angepasst durch die Wasserentnahme der Pflanze im
Wurzelbereich, ermoglicht. - Die bei der Mineralisa
tion Stickstoff und Schwefel enthaltender Substanz ge
bildeten Starksauren tragen wesentlich zum Auswa
schungsprozess bel. Die tote organische Substanz fehlt
als Speicher und Puffer fur Wasser und Nahrstoffe,
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Gegentiber einem Urwald mit seinen auch in Mittel
europa im Laufe der Jahrhunderte beeindruckend
hoch werdenden Baumen besitzt die Landschaft von
heute nur noch eine rudimentare und lochrige Vegeta
tionsdecke. Durch die geringere Verdunstung sind die
Temperaturextreme grofser: es verbleibt mehr Energie
fur den chemischen Verlustprozess. Der Wirkungsgrad
der Landschaft ist nur noch gering.

Hinter dieser unzureichend angepassten Bewirtschaf
tung stehen zahlreiche sektorielle Konzepte wie der
Land- und Wasserwirtschaft, mit deren Hilfe die jewei
ligen Anforderungen moglichst gut und weitgehend er
ftillt werden sollten. Auf der Strecke bleibt die Land
schaft: weil Wasser- und Stoffhaushalt, Klima und
Lebensraumfunktion in ihren vielfaltigen und hier nur
grob skizzierten Wechselwirkungen nicht erkannt und
berucksichtigt werden. An die Stelle der Betrachtung
landschaftlicher Strukturen muss die Erkennung und
Analyse der treibenden Prozesse treten.

Noch immer ist es die Landschaft, die das physische
und unverzichtbare Tragwerk der Gesellschaft bildet.
Unter der Annahme, dass die heute eingesetzte Fremd
energie (Erdol, Kohle, Erdgas, Atomenergie) auf Grund
einer weltweit steigenden Nachfrage bei endlichen Vor
raten durch Verknappung und Verteuerung mittel- bis
langfristig zu weiten Teilen durch regenerative Energie
quellen zu ersetzen ist, wird die Bewirtschaftung der
Landschaft wieder einen zunehmenden Stellenwert
einnehmen. Die Bereitstellung der benotigten regene
rativen Energie ist neb en der Minimierung der Stoffver
luste der zweite Zwangspunkt, der bei der Entwicklung
der Landschaft zu berticksichtigen ist.

Eine Fortsetzung der Stoffverluste und letztlich damit
eine Versteppung der Landschaft entzoge nicht nur den
Zonosen, sondern auch der Gesellschaft ihre Grundla
ge. Die Frage nach der Landschaft des nachsten Jahr
hunderts wird durch den Zwangspunkt, diese Land
schaft in einem lebenswerten Zustand zu erhalten,
prazisiert und in den moglichen Antworten zugleich
eingeschrankt,

2 Das Pflichtenheft

In das Pflichtenheft der Landschaft sind zu allererst die
grundlegenden Bediirfnisse der Gesellschaft bzw. die
Landschaftsfunktionen, die fur diese erhalten werden
mussen, einzutragen.

Ein ertriigliches Klima, d.h. ausgeglichene Temperatur
extreme, ist nicht nur fur uns Menschen, sondern auch
fur die meisten angebauten Kulturpflanzen von grolser
Bedeutung. Fur den Temperaturausgleich ist eine fla
chig und nicht nur punktuell vorhandene, verdunsten-
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de Vegetation Voraussetzung. Diese Bedingung ist
durch den grofsflachigen Anbau von Steppengrasern
(Getreide) und die Zunahme kaum begriinter Sied
lungs- und Verkehrsflachen nicht ausreichend erfiillt.

Das lokale Klima steht in Wechselwirkung mit dem
iiberregionalen Klima, d. h. eine einseitige Betrachtung
des CO

2
zur Klimaanderung greift zu kurz. Durch die

grofsen vegetationsarmen Flachen konnen entspre
chende Aufwinde in das Klimageschehen einwirken.
- Innerhalb einer mit Feuchtgebieten gut ausgestatte
ten Landschaft entstehen diese Potenziale nicht; in der
bodennahen Luftschicht entstehende Gase werden we
niger in hohere Luftschichten transportiert.

Durch einen ausgeglichenen Wasserhaushalt werden
die Extreme zwischen Diirre und Hochwassern vermie
den. Dazu ist ein ausreichender Wasserriickhalt in der
Landschaft erforderlich. Dieser ist nicht nur durch
Feuchtgebiete (und hierfiir wenig praktikable kiinstli
che Riickhaltebecken), sondern auch durch die Spei
cherung im humosen Oberboden und im toten organi
schen Material mcglich und notwendig. Bevor durch
Missmanagement schon sehr friih die Streuschicht der
Walder entfernt wurde, iiberzog eine Detritusschicht,
die Hinna, den Boden und iibertrug diese Funktion des
Wasserriickhaltes auf die gesamte Flache (Ripl,
Hildmann 1997, S. 7). Damit stand derVegetation auch
in grundwasserfernen Lagen ein Wasserspeicher zur
Verfiigung. Eine hohe Verdunstung kiihlt die Flache
und erhoht damit die Wahrscheinlichkeit fur Konden
sationsprozesse - riickgekoppelt wird der Wasserkreis
lauf kleinraumig geschlossener. Von Verdunstungsver
lusten zu reden, trifft, zumindest in Mitteleuropa, den
Sachverhalt also nicht. - Die Analyse langjahriger Nie
derschlagsreihen z.B. in Berlin oder der Mecklenburgi
schen Seenplatte zeigt, dass die Iuli- bzw. August
Niederschlage bei gleichbleibenden Jahresnieder
schlagen zuriickgegangen sind (Ripl, Hildmann 1994,
S. 134). Das heifst, gerade in der Iahreszeit, in der von
den Pflanzen das meiste Wasser benotigt wird, steht
ihnen weniger zur Verfugung. Die Wasserkreislaufe bre
chen auf und werden grolsraumiger, Die Hochwasser
der vergangenen Jahre passen in dieses Bild.

Sauberes Trinkwasser ist eines der wichtigsten Lebens
mittel. Die Auswahl der Siedlungsstandorte richtete
sich urspriinglich nach der Verfiigbarkeit von Trink
wasser. Das dazu meist genutzte Oberflachenwasser
erfiillt heute die Qualitatskriterien kaum mehr und be
darf einer aufwendigen Reinigung. Aber auch das
Grundwasser ist durch den Eintrag von Agrarchemika
lien und Schadstoffen zunehmend gefahrdet. Zumeist
wird iibersehen, dass durch die Nutzung des Grund
wassers der Grundwasserspiegel nicht nur abgesenkt,
sondern auch das Grundwasser dynamisiert wird.
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Wechselfeuchte Bereiche nehmen zu, und es steigen
nicht nur die Stoffverluste durch die beschleunigte
Mineralisation an, sondern es wird zugleich der Trans
port loslicher Stoffe zum Grundwasserbrunnen be
schleunigt. Die Nutzung des Grundwassers ist deshalb
auch bei ausreichender Grundwasserneubildung nicht
nachhaltig. Die Reinhaltung der Oberflachengewasser
bietet sich als Alternative an.

Ausgeglichener Wasserhaushalt und sauberes Trink
wasser sind eng miteinander verbunden. Die griind
lichste Reinigung des Wassers ist der Zyklus von
Verdunstung und Kondensation (Destillation). Klein
raumige Wasserkreislaufe. die durch ausreichenden
Wasserriickhalt und Verdunstung ermoglicht werden,
sind deshalb eine Grundlage fur saubere Oberflachen
gewasser,

Eine gute Bodenfruchtbarkeit ist fur die Versorgung mit
Agrar- und Forstprodukten unverzichtbar. Szenarien,
in denen sich die Nahrungsmittelproduktion auf weni
ge klimatisch und vom Boden her bevorzugte Raume
innerhalb der ED zuriickzuziehen, sind mit einem zu
erwartenden deutlichen Anstieg der Transportkosten
iiber die Energiepreise (s.o.) auch okonomisch hinfal
lig. Die Bodenfruchtbarkeit ist jedoch iiber die anhal
tenden Stoffverluste infrage gestellt. Die ausgewasche
nen Basenkationen (Ca, K, Mg) werden nicht nur fur
den Aufbau pflanzlicher Substanz benotigt, sondern
auch zur Pufferung saurer Reaktionen im Boden. Die
leichter loslichen Nahrstoffe und Basen werden zuerst
ausgespiilt, wahrend schwerer losliche Stoffe am
Standort verbleiben. Letztere sind einerseits der fur die
Pflanze nutzlose Quarzsand, andererseits aber giftige
Substanzen wie Schwermetalle, die sich relativ anrei
chern (Ripl, Hildmann, Janssen 1997, S. 999). Hinzu
kommt der oft nur geringe Humus- und Detritusspei
cher, so dass der Boden zu einem technischen Substrat
degradiert.

Die Landschaft soll aber auch Lebensraum fur Pflanzen
und Tiere sein. Erst durch die Vergesellschaftung der
verschiedenen Arten konnen die Stoffkreislaufe inner
halb der Zonose geschlossen werden. 1m Laufe der
Sukzession kann sich eine weitere Art immer dann ein
nischen, wenn sie den Wirkungsgrad der gesamten
Zonose erhoht, Die Konsumenten .bewirtschaften" die
Vegetation und tragen so dazu bei, dass mehr Biomasse
vergleichmalsigt aufgebaut werden kann. Diese funk
tional ableitbare Biodiversitat ist in der heutigen Kul
turlandschaft uberpragt durch eine Artenvielfalt, die
sich aus dem Mosaik unterschiedlicher Nutzungen und
Nutzungsfrequenzen ergibt. Deshalb ist die ohnehin
nur fur ausgewahlte Artengruppen ermittelbare Arten
vielfalt als MaB fur die Prozessstabilitat der Zonose
oder der Landschaft kaum geeignet. Sinnvoller sind
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der Vegetation gestarkt werden, indem hohere, viel
schichtige Geholzvegetation gegentiber niedriger an
nueller Vegetation bevorzugt und flachig entwickelt
wird.

Regel 4: Stoffkreislaufe schlielsenl

Die Bewirtschaftung eines Standortes ist so lange nicht
nachhaltig, solange dessen physische Ausstattung
durch Stoffverluste weiter degradiert. Stoffkreislaufe zu
schliefsen bedeutet, einerseits die durch die Ernte ent
zogenen Stoffe wieder zu erganzen und andererseits
die Auswaschungsverluste zu kompensieren. Insge
samt wird den Standorten z.B. wesentlich mehr Cal
cium entzogen, als durch die Land- und Forstwirtschaft
wieder nachgedungt wird (Hildmann 1998, S. 40). Oko
nomisch ware es derzeit kaum leistbar, die in Deutsch
land tiber 1 tlha/a betragenen Salzverluste mittels
Mineraldtingern wieder zu ersetzen.

Regel 2: Bodenwasserspiegel moglichst hoch halten!

Der Bodenwasserspiegel ist aus Grtinden der maschi
nellen Bewirtschaftbarkeit durch Drainagen vielerorts
abgesenkt worden, oft weit tiber das notige MaB hin
aus. Dadurch sind wechselfeuchte Phasen mit ihren er
hohten Stoffverlusten zur Regelsituation geworden.
Auch Waldstandorte wurden gedraint, urn die Wuchs
leistung zu erhohen, Mit der reduzierten Streuschicht
verpuffte dieser Effekt allerdings rasch. Nicht benotigte
Drainagen sollten deshalb wieder verschlossen wer
den. Auch sollte von der Moglichkeit Gebrauch ge
macht werden, die Wasserstande im Sommer wieder
hoher anzustauen, was auch den Kulturpflanzen zu
gute kommt.

Der Detritus ist ein Speicher sowohl ftirWasser als auch
fur Nahrstoffe, der von derVegetation gebildet und be
wirtschaftet wird. Bei einer flachigen Ausbildung (Hin
na) kommt ihm eine Retentionsfunktion fur den Was
serhaushalt zu; kleinraumige Wasserkreislaufe werden
durch die bessere Wasserversorgung der Pflanzen ge
starkt. Durch eine feuchte Oberflache kann der Ober
flachenabfluss gegentiber der Versickerung erhoht wer
den: Der strukturreiche und durchwurzelte Oberboden
in einem Wald erodiert praktisch nicht, verringert aber
die durch den Boden perkolierende Wassermenge und
damit die Auswaschung von Basen und Nahrstoffen.

Bei ausreichender Vegetation und hohem Bodenwas
serspiegel kann der Detritus akkumulieren. Es kommt
dann mehr darauf an, Eingriffe zu unterlassen und Z. B.
totes Material nicht aus der Flache zu entfernen.

Streu- und Humusschicht autbauen und
verstarkenl

Regel 3:

Diese grundlegenden Anforderungen an eine nachhal
tige Landschaftsentwicklung sind zu erfullen, damit
diese auch langfristig als Basis der Gesellschaft zur
VerfUgung steht. Bei einem drastischen Rtickgang der
okonomisch nutzbaren Fremdenergie verbliebe im
Wesentlichen allein der im primaren Sektor in der
Landschaft erwirtschaftete Ertrag zur weiteren Vertei
lung in den sekundaren und tertiaren Sektor. Die Auf
gabe der landwirtschaftlichen Nutzung, deren Nutzung
als Ausreitplatz, Moto-Cross-Strecke und Freizeitkulis
se suggerieren derzeit, wir konnten auf die Landschaft
zugunsten digitaler, virtueller Welten verzichten. Das
Gegenteil ist richtig.

Weitergehende Anspruche an die Landschaft, wie die
Erholung, die Gestaltung des Landschaftsbildes oder
die des konservierenden Naturschutzes, mussen die
sen "Grundbedtirfnissen" untergeordnet werden. Das
heifst nicht, dass derartige Forderungen nicht berech
tigt waren, Allerdings sind die Freiheitsgrade fur z.B.
die Gestaltung einer Erholungslandschaft entspre
chend eingeschrankt, weil diese zugleich den "Grund
bedurfnissen" gerecht werden muss. Dass derartig
eingeschrankte Gestaltungsfreiheiten trotzdem zu her
vorragenden Ergebnissen fuhren konnen, zeigen z.B.
die Arbeiten Joseph Peter Lennes, des sen Verschone
rungen der Landschaft zugleich wirtschaftlichen Zwek
ken zu dienen hatten.

Raume, in denen sich eine hohe Artenvielfalt als Er
gebnis eines Selbstorganisationsprozesses einstellen
kann.

3 Managementregeln fiir
eine nachhaltige Landschaftsentwicklung

Aus den vorgestellten Oberlegungen lassen sich bereits
einige richtungssichere Managementregeln fur eine
nachhaltige Entwicklung der Landschaft ableiten. Die
se konnen freilich nur die Grundrichtung angeben, da
alle in der Landschaft umzusetzenden Mafsnahmen
raumlich und zeitlich anzupassen sind.

Regel 1: Soviel Vegetation wie mbglicht

Der Vegetation kommt eine tragende Rolle zu: Durch
sie wird die Verdunstung tiber die Vergrofserung der
Phasengrenzflachen erhoht, sie produziert Biomasse
als Ausgangspunkt sarntlicher Nahrungsketten (auch
fur den Menschen) und Detritus. Der Energieumsatz
und die Rtickkopplungen zum Wasser- und Stoffhaus
halt sind Flachenfunktionen, die nicht auf wenige ver
bliebene Naturschutzgebiete o.dgl. beschrankt werden
konnen. Deshalb sollte diese funktionale Komponente
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Deshalb sollten die festen und flussigen organischen
Abfalle wieder zuruckgefuhrt werden, statt z.B. mit
dem Abwasser ins Meer gespiilt werden (Ripl, Hild
mann 1994, S. 135 f.). Damit konnte auch der Humus
anteil im Boden erhoht werden. Nicht vermeidbare
Stoffverluste einzelner Flachen sollten in bewirtschaf
teten Fangsystemen wie Feuchtgebieten (s.u.) in der
Landschaft zuriickgehalten werden. Die verbleibende
Differenz miisste nachgediingt werden.

Regel 5: Feuchtgebiete wiederherstellen oder
neu anlegen!

Feuchtgebiete besitzen eine herausgehobene Bedeu
tung fur den Landschaftshaushalt. Durch die dauer
feuchten Bedingungen ist die Zersetzung reduziert,
Detritus akkumuliert, z. B. als Torf in einem wachsen
den Moor. Gleichzeitig ist ihr Wasserspiegel, wenn
nicht tiefgreifende Storungen vorliegen, identisch mit
dem angrenzenden Grundwasserspiegel. Alles aus der
Landschaft abfliefsende Wasser mitsamt den mittrans
portierten Stofffrachten muss deshalb die Feuchtge
biete passieren.

Werden die Basen- und Nahrstoffe von der Vegetation
aufgenommen, werden sie in der organischen Sub
stanz festgelegt und damit zuriickgehalten. Abge
schwemmte Partikel sedimentieren. Durch die Ver
zogerung des Wasserflusses in stehenden Gewassern
oder die Vergrofserung der bespannten Oberflache auf
Pflanzen in Sumpfquellen kann bei Ubersattigung des
Wassers an CO

2
dieses ausgasen: das Kalk-Kohlensau

re-Gleichgewicht andert sich, und Kalk fallt aus (z.B.als
Quelltuff oder Seekreide).

Feuchtgebiete sind als Fangsysteme die letzte Chance,
bereits geloste Stoffe zuriickzuhalten, bevor sie in der
fliefsenden Welle das Einzugsgebiet verlassen (Ripl,
Hildmann, Janssen 1997, S. 1007 f.). Erst eine Bewirt
schaftung der Feuchtgebiete schlielst allerdings die
Stoffkreislaufe, in dem dort gewachsene Biomasse, De
tritus und sedimentiertes Material wieder in die Land
schaft zuriickgebracht wird. Eine zwischenzeitliche
Nutzung der Biomasse widerspricht dem nicht.

Regel 6: Schadstellen vermeiden!

Ais Schadstellen in der Landschaft konnen Flachen be
zeichnet werden, die ihre Vegetationsdecke verloren
haben und auf denen eine Wiederbesiedlung durch
dichte, geschlossene Vegetation in einem iiberschau
baren Zeitraum nicht absehbar ist. Kuppenlagen und
Steilhange sind besonders gefahrdet, zur Schadstelle
mit einem weitgehenden Ausfall der Funktionalitat fur
den Landschaftshaushalt zu werden (Ripl, Hildmann
1994, S. 136). Hier aus der meist ohnehin diinnen Bo-
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dendecke ausgewaschene Nahr- und Basenstoffe wer
den auf Grund fehlender Oberlieger bzw. der beschleu
nigten Prozesse iiberhaupt nicht oder kaum ersetzt.
Die geschlossene Vegetation hingegen bremst die Pro
zesse ab (biogene virtuelle Abflachung). Haufig weisen
Kuppenlagen z. B. der Mittelgebirge einen deutlich
weniger wiichsigen Wald als Talstandorte auf. Auch
Binnendiinen und Sandergebiete sind auf Grund des
geringen Bodenvorrates besonders gefahrdet. Ein Zu
sammenbruch der Vegetation ware fatal, weil die urn
gebenden, noch bewachsenen Flachen beeintrach
tigt wiirden (siehe Regel 7). Weitet sich soleh eine
Schadstelle aus, so ist dies fur die Flache ein nichtlinear
beschleunigter Prozess.

Deshalb sollte auf derartigen .dunnen Stellen" der Er
halt einer funktionsfahigen Zonose, d. h. einer ge
schlossenen Vegetationsdecke, Priorttat besitzen. Die
Bewirtschaftung z. B. des Waldes sollte aufgegeben
werden oder nur auBerst behutsam erfolgen.

Regel 7: Keine "hot spots"
ohne zugehorige Ausgleichsstruktur!

Flachen mit nur einer unzureichenden Vegetationsbe
deckung, wie viele Freiflachen, weisen tagsiiber starke
Uberwarrnungen auf ("hot spots"). Sie besitzen auf
Grund des geringeren Energieumsatzes in physikali
schen und biologischen Kreisprozessen eine erhohte
Wahrscheinlichkeit fiir irreversible Stoffverluste. Auf
Grund der Temperaturgradienten bilden sich Wind
systeme aus, die benachbarte Gebiete quasi "thermisch
belasten", d.h. hier zu einer verstarkten Verdunstung
fuhren, Fiir die verringerte Funktionsfahigkeit des
Naturhaushaltes ist ein Ausgleich zu entwickeln.

Ein thermischer Ausgleich konnte durch angrenzende,
besonders stark verdunstende Vegetationsflachen wie
Feuchtgebiete, Feucht- oder Laubmischwalder erfol
gen. Dieser Ausgleich kann natiirlich nur bei kleineren
uberwarrnten Flachen wirksam werden.

Ein "chemischer Ausgleich" konnte durch nachge
schaltete Feuchtgebiete erfolgen, die teilweise hierfur
kiinstlich angelegt werden und die gelosten und ausge
waschenen Stoffe aufnehmen. Grofsere Flachen konn
ten durch derartige Strukturen unterbrochen werden.
Uber die Bewirtschaftung der Feuchtgebiete werden
die Stoffkreislaufe wieder geschlossen.

Regel 8: Natiirliche Prozesse
nicht unnotig behindern!

Natiirliche Entwicklungsprozesse fiihren, wie bei der
Sukzession, zu einer Verbesserung des Naturhaushal
tes, Deshalb sollten diese Prozesse nach Moglichkeit
nicht unterbunden werden.
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Die Entwicklung der Fliefsgewasser ist ein Beispiel fur
einen derartigen Optimierungsprozess. Die heute oft
mals eingezwangten und begradigten Fhisse und Bach
laufe setzen immer wieder an, diese kiinstlichen Gren
zen wieder aufzubrechen. Die Entwicklung verlauft zu
einem uberwiegend sehr flachen Gewasserbett, bei
dem die Phasengrenzflachen maximiert werden: die
Grenzflache zwischen Wasser und Luft vergrolsert sich,
so dass mitgefuhrte Basen ausfallen konnen. Die ver
grofserte Grenzflache zwischen dem Wasser und den
Steinen im Gewasserbett schafft mehr Plachen fur
Aufwuchsstrukturen, in denen mitgefuhrtes organi
sches Material abgebaut wird; die so genannte Selbst
reinigung wird verbessert.

Die Ausbildung von Maandern bremst das Gewasser ab
- auch hier wird die Energiedissipation gesteigert. Die
se Strukturen sind das Ergebnis dynamischer Prozesse,
fur die der aus der Landschaft und seiner Bewirtschaf
tung resultierende Abfluss besonders pragend ist. Da
sich die Beziehung zwischen Niederschlag und Abfluss
jedoch verandert hat, ist die Wiederherstellung ehe
dem vorhandener Maander auf der Grundlage histori
scher Karten meist von vornherein zum Scheitern ver
urteilt - die neuen Maander als wiederum kunstliches
Korsett passten ebenso wenig wie die alte Begradigung.
Die Eigenentwicklung zuzulassen, wo dies aufserhalb
bebauter Ortschaften moglich ist, ist deshalb preiswer
ter und dauerhafter.

Regel 9: Okotonen ausgleichen!

"Harte" Okotonen, d. h. Grenzlinien, an denen hohere
Vegetation wie Wald an Flachen mit niedriger oder feh
lender Vegetation staBt, konnen zugleich Orte be
schleunigter Prozesse sein. So steht aufser an Nord
exponierten Kanten wahrend der Besonnung durch die
vertikal vergrofserte Oberflache mehr Energie zur Ver
fugung. Die Temperaturextreme steigen an. - Liegt z. B.
der Wald etwas hoher als die angrenzende Freiflache,
so werden Stofffliisse auch nicht gebremst, sondern be
schleunigt. Neben der Exposition ist also auch die rela
tive Lage im Raum zu berucksichtigen,

An den meisten scharfen Okotonen sind nicht aus
reichend Wasser und Vegetation vorhanden, urn den
Temperaturausgleich ohne erhohte Gefahr ftir Stoffver
luste zu bewaltigen, Deshalb sollten angepasst an die
Lage .weiche" Ubergange ermoglicht werden, indem
z. B. Waldsaume gepflanzt werden bzw. ausreichender
Platz fur die Eigenentwicklung zu einer weit auseinan
der gezogenen Kante verbleibt.
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Regel 10: Kompakte Plachen erhalten
- kompakte Flachen aufbrechen

Die Auswirkungen einer Flache mit geringerer Vegeta
tionsbedeckung konnen nicht absolut betrachtet wer
den, sondern mussen relativ zu ihrer Umgebung ge
sehen werden. Auf einer kleinen Freiflache innerhalb
eines ausgedehnten naturnahen Waldes nicht umge
setzte Energie wird weitgehend im umgebenden Wald
in physikalischen und biologischen Kreisprozessen
umgesetzt werden konnen. Ie grofser die Preiflache im
Vergleich zum Wald ist, umso eher sind erhohte Stoff
verluste zu erwarten.

Anders herum wird eine kleine Waldflache auf einer
grofsen Freiflache nur geringe Ausgleichsfunktionen
erfullen konnen, Kompakte Flachen mit hohem land
schaftlichem Wirkungsgrad, also geringen Stoffver
lusten und gutem Temperaturausgleich, sollten dem
nach nach Moglichkeit erhalten bleiben oder durch
Arrondierung wieder geschaffen werden.

Ie grofser vegetationsarme Flachen sind, desto starker
wird die sich dadurch im Sommer ausbildende Ther
mik: Grofserraumige Windsysteme und eine geringere
Kondensationswahrscheinlichkeit sind die Folge. Gro
Eere offene Flachen konnten durch ein dichtes Netz
hoher Vegetation aufgebrochen werden, die zur Ab
senkung der Energieflussdichte beitragt. Diese .Kuhl
rippen" in der Landschaft diirfen nicht zu schmal sein,
urn nicht auf Grund starker Randeffekte wirkungslos zu
werden.

Die Plachenanteile und Grofsen solcher Strukturen
konnen nicht absolut festgemacht werden, da die Aus
gangsbedingungen wie die Vegetation unterschiedlich
sind; auch kann moglicherweise ein trockener Kiefern
wald auf Flugsanddunen seiner Funktion nur einge
schrankt nachkommen.

Regel 11: Bewirtschaftung nahe der Raumlimitierung
bevorzugen!

Zu Beginn der Entwicklung in einer Zonose sind die
Wachstumsprozesse lediglich zeitlimitiert, d.h. das
weitere Wachs tum ist nur durch die zur VerfUgung
stehende Zeit (= Energie) begrenzt. Sobald der Raum
aber mit Vegetation angefullt ist, limitiert der Raum,
oder alternativ ein im Minimum befindlicher Nahr
stoff, das Wachstum (Ripl, Hildmann 1997, S. 5). lnner
halb der Zonose ist ein weiteres Wachs tum von einer
Vergesellschaftung der Organismen abhangig: Konsu
menten schaffen durch Fraf wieder Raum, im Mini
mum befindliche Nahrstoffe werden durch Destruen
ten rasch wieder mineralisiert und erneut zur
VerfUgung gestellt. So werden die Stoffkreislaufe wie
der geschlossen.
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Bei der Bewirtschaftung zeitlimitierter Zonosen, wie
z.B. bei Getreideackern, fehlen die Selbstorganisa
tionsprozesse, die zu einer Minimierung der Stoffver
luste fiihren. Die Raumlimitierung der zu bewirtschaf
tenden Zonosen darf allerdings nieht zu stark sein, da
ansonsten die Produktivitat des Standortes nur noch
gering ware.

Regel 12: Schnittstellen optimieren!

Die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bewirt
schaftungsformen sind bislang keineswegs optimiert.
So entstehen z.B. nach wie vor groBe Mengen organi
schen Abfalls, die im besten Fall kompostiert werden,
oft aber auch nur abgelagert und deponiert werden.
Tatsachlich enthalt dieses Material aber nach wie vor
viel durch die Pflanzen gebundenen Kohlenstoff - und
damit Energie. Aulser einer energetischen Nutzung
konnte auch der Abbau durch Destruenten, eine
adaquate Prozessfiihrung vorausgesetzt, durchaus
wieder fiir den Menschen nutzbar gemacht werden,
indem die darauf aufbauenden Nahrungsketten be
wirtschaftet werden (Ripl, Hildmann 1995, S. 206).

Die Optimierung der Schnittstellen muss angepasst zu
den tatsachlich genutzten Modulen erfolgen. Dabei ist
auch zu bedenken, welche Prozesse energieintensiv
parallel erfolgen miissen und welche sequenziell erfol
gen konnen,

4 Module fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung

Urn die Idee einer "neuen Landschaft" zu konkretisie
ren, sollen mehrere mogliche Bewirtschaftungsmodule
kurz vorgestellt werden.

Agroforestry versucht, den Anteil der Geholze (Baurne
und Straucher) in der Landschaft zu erhohen (Herzog
1997, S. 32 f.). Die Geh61zarten werden unter dem
Nutzaspekt ausgewahlt, wie Obstgeholze, Beerenstrau
cher, Bereitstellung von Viehfutter, Nutzung als Roh
stoff und als nachwachsende Energieressourcen. Die
Geholze werden mit landwirtschaftliehen Nutzungen
wie Weide oder Ackerflachen kombiniert. Sie konnen
die Verdunstung erhohen, den Temperaturausgleieh
verbessern und den Boden besser gegen Auswaschung,
Erosion und Deflation schutzen. Die positiven Wir
kungen sind dadurch beschrankt, dass der Aufbau
einer machtigeren, wasserspeiehernden Detritus
schieht kaum moglich erscheint.

Die Funktion von Feuchtgebieten als Fangsystemewur
de bereits beschrieben. Sie konnen als Schilfflachen
entlang der Gewasser ausgefiihrt sein; auch andere
Pflanzen wie Rohrglanzgras, Binsen oder Seggen kom-
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men dafur infrage. Ihre Nutzung als Energietrager, Bau
stoffusw. vor der Ruckfuhrung in die Landschaft ist an
zustreben. An kleineren Pliefsgewassern konnten diese
Funktion auch flache, mit untergetauchten Wasser
pflanzen bewachsene Teiche ubernehmen. Auch die
Nachahmung von Rieselstrecken wie an Quellen, an
denen Quelltuff ausfallt, ware denkbar (RipI, Hild
mann, Janssen 1997, S. 1007 f.).

Ein Feldkanalsystem besteht aus erhohten Feldstreifen,
die in breitere Kanale eingebunden sind ("Raised
fields", "Camellones"; z. B. Piepenstock 1988, Vogl
1990). Ist der Wasseraustausch der umgebenden Kana
le gering, so werden aIle Stoffverluste dort zuruckge
halten und konnen tiber die Entnahme von Algen und
Schlamm wieder auf die Felder gebracht werden.
Durch die gute Wasserversorgung ist die Verdunstung
erhoht. Auf den Feldstreifen selbst kann normal gewirt
schaftet werden. Geholze an den Randern der Feld
strukturen konnten das Modul verbessern. Dieses
Modul kommt vor allem in Talbereiehen mit ausrei
chender Wasserversorgung infrage. Die Kanale konn
ten ihrerseits mit Schilf oder anderen Wasserpflanzen
(z.B. Wasserpest) die Produktivitat der Gesamtflache
erhchen.

Frtiher wurden Wiesen vielfach bewassert (Wasserwie
sen), urn deren Nahrstoffversorgung zu verbessern,
auch wenn dies vom Wasserhaushalt her nieht unbe
dingt erforderlich gewesen ware. Auf den Wiesen wur
den so Nahrstoffe zuruckgehalten, die aus deren Ein
zugsgebiet ausgewaschen worden waren oder die aus
dem Siedlungsabwasser stammten (Konold 1991,
1997). Neben hoheren Ertragen konnte auch in trocke
neren Jahren eine siehere Ernte eingefahren werden. Ie
nach den geomorphologischen Gegebenheiten wur
den Bewasserungssysterne fur Hanglagen ebenso wie
fur kaum reliefiertes Gelande entwiekelt (Anonymus
1843, Hafener 1847, Heimerle 1927).

In China wird die Bewirtschaftung von Teichen mit den
umgebenden Deiehen gekoppelt (Dike-Pond-System,
DPS, Korn 1996). Diese Bewirtschaftung ist sehr inten
siv und beinhaltet einerseits den Anbau verschieden
ster KuIturen auf den Deichflachen. Dort entstehende
Stoffverluste gelangen in die Teiche, deren Wasser nur
selten ausgetauscht wird. Diese werden durch ein ab
gestimmtes Set verschiedener Fischarten und Enten
ebenfalls hochproduktiv bewirtschaftet. Auf einem
Hektar konnen dort Nahrungsmittel fur mehr als
140 Personen bereitgestellt werden. Wenngleich nicht
direkt auf Mitteleuropa ubertragbar, so sind hier doch
ahnliche Anlagen denkbar. Durch die Teichflachen ist
ein besserer Temperaturausgleieh als bei derzeitiger
landwirtschaftlicher Produktion zu erwarten.
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Mithilfe von Schilfpoldern ist die Ruckfuhrung von
Klarwassern in die Landschaft moglich (Feibicke et al.
1996: 187, Ripl et al. 1994). Uber die Bewirtschaftung
des Schilfes konnen dart zurtickgehaltene Stoffe wie
der in die Flache zurtickgebracht werden. Das Schilf
selbst ist sehr produktiv und weist eine hohe Verdun
stung auf, so dass ein deutlich besserer Temperaturaus
gleich als z.B. auf Mahwiesen zu erwarten ist. Grund
satzlich konnen in solchen Poldern auch andere
Rohricht- oder Wasserpflanzen genutzt werden, wie
z.B. Rohrkolben oder Wasserstern.

Zur Bereitstellung von Energieholz konnen Kurzum
triebsplantagen genutzt werden, auf denen Weiden
oder Pappeln sehr dicht angebaut und nach wenigen
Iahren wieder geerntet werden (Perttu, Kowalik 1997,
S. 9 f.). Werden diese aufwechselfeuchten Boden ange
legt, so werden sie durch ihre hohe Produktivitat er
hebliche Stoffverluste auslosen. Dies gilt auch fur das
trocken angebaute Chinaschilf (Miscanthus). Anders
verhalt es sich hingegen, wenn die Kurzumtriebsplan
tagen bewassert und als Feuchtgebiet bewirtschaftet
werden. Hierfur kann ebenfalls Klarwasser verwendet
werden. Durch die hohe Produktivitat und die erhohte
Verdunstung ist, ahnlich wie beim Schilfpolder, mit ei
nem verbesserten Temperaturausgleich zu rechnen.

Die Randeffekte an den Okotonen relativieren ein we
nig die Bedeutung der Hecken in der Landschaft, die
vielfach sehr scharfe Ubergange aufweisen. Hecken
sollten breit genug sein, urn Raum fur einen entspre
chenden Saum zu besitzen. Ais line are Elemente kon
nen Hecken die fehlende Funktionalitat v.a. bzgl. des
Wasserhaushaltes und der Energiedissipation als Fla
chenfunktion der landwirtschaftlichen Gesamtflache
kaum ganz kompensieren. Dennoch konnten sie als
.Kuhlrippen" die Landschaft durchziehen und durch
hohere Evapotranspiration dazu dienen, den unvoll
standigen Energieumsatz der umgebenden "hot spots"
wie Acker und trockener Wiesen abzumildern. Steu
bing (1953, S. 118 f., 1962, S. 585 f.) stellt ausftihrlich die
mikroklimatischen Wirkungen von Hecken anhand ex
perimenteller Untersuchungen dar; eine aktuelle Zu
sammenfassung gibt Roser (1988, S. 11 f.).

Gerade Stadte weisen auf Grund der geringen Verdun
stung eine extreme Uberwarmung auf (z.B. Sukopp,
Horbert, Sti.i1pnagel 1988, S. 17 f.). Auf Grund der rand
lichen Luftaustauschprozesse wird ihr Umland .ther
misch belastet", Deshalb ist eine moglichst intensive
Begrtinung und ein hoher Wasserrtickhalt anzustreben,
urn tiber die Verdunstung die thermischen Potenziale
moglichst gering zu halten (vgl. Hildmann, Ripl 1998,
S. 124 f.). Die Beziehungen der Stadte zu ihrem Umland
sind heute keineswegs auf geschlossene Kreisprozesse
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hin ausgelegt. Gerade der Transport der Nahrungsmit
tel und des Trinkwassers in die Stadt ohne einen ent
sprechenden Rtickfluss machen dies deutlich. Die Nut
zung organischer Abfalle und hauslicher Abwasser in
der Landschaft konnen erste Schritte sein. Weiterge
hend konnte auch ein Teil der Produktion in Gewachs
hochhausern in den Stadtrand hineingebracht werden
(RipI, Hildmann 1995, S. 206). Aber die Zukunft der
Stadte ist ein weiteres Therna, das hier nur angedeutet
sein kann.

5 Umsetzung und die Rolle der Planung

Die Entwicklung hin zu nachhaltigen Zonosen, die
.Umsetzung" des Nachhaltigkeitskonzeptes in der Na
tur, erfolgt durch die Raum- und Zeitlimitierung (s.o.).
Wahrend die Prozessgeschwindigkeit durch die zur
Verfiigung stehende Energie begrenzt ist, erfolgt die
Optimierung der Prozesse erst unter einsetzender
Raumlimitierung. Der Lebensprozess kann nur dann
weiter maximiert werden, wenn die Nutzung der limi
tierenden Ressource durch eine bessere raumliche und
zeitliche Kopplung der Prozesse vollstandiger und mit
geringeren Verlusten erfolgt und damit der Gesamtwir
kungsgrad erhoht wird. Diese integrativ wirkende
Selbstoptimierung fehlt in der Landschaft und Gesell
schaft heute: Durch den massiven Fremdenergieein
satz scheinen die Grenzen aufgehoben.

Den unter diesen Rahmenbedingungen zwangsweise
eintretenden Umweltschaden wurde durch eine um
fangreiche Umweltgesetzgebung begegnet. Trotz zahl
reicher Erfolge sind die Probleme keineswegs gelost,
wie nicht nur die hohen Stoffverluste zeigen. Der
Ansatz der Umweltgesetzgebung mit zahlreichen Ein
zelvorschriften mit teilweise divergierenden Zielset
zungen ist weit davon entfernt, eine erneute Selbstor
ganisation auszulosen. Viele Instrumente, wie die
Eingriffsregelung oder die Umweltvertraglichkeits
prtifung sind zudem eher als defensiv zu kennzeich
nen.

Die Einfuhrung einer Energie- und Bodenwertsteuer
(Ripl 1995, S. 75 f., Ripl, Hildmann, Janssen 1997,
S. 1009 f.) an stelle eines komplizierten und vor allem
die in der Natur unlimitierte Arbeit belastenden Steu
ersystems ermoglichte diese Selbstorganisationspro
zesse wieder. Durch die Veranderung der Rahmen
bedingungen bekamen die Flachenbewirtschafter ein
verstarktes Eigeninteresse, natur- und ressourcen
schonend zu wirtschaften - finanziell belohnt durch
geringere Produktionskosten. Ober die positiven Um
weltwirkungen einer Energiesteuer ist bereits viel ge
schrieben worden. Die Bodenwertsteuer hat nicht zu-
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letzt die Aufgabe, einen Raubbau an den physischen
Grundlagen der Landschaft, auch z.B. durch den wech
selfeuchten Anbau von Biomasse zur Energiegewin
nung, zu verhindern, indem diese Gewinne abge
schopft wiirden.

Die Verteuerung der Transporte und die hoheren Bo
denpreise in den Stadten machten das Leben auf dem
Lande wieder attraktiver. Bei gleiehzeitiger Verbilligung
der Arbeit stiege der Anteil der Beschaftigten in der
Land- und Forstwirtschaft wieder an. Auch Bewirt
schaftungs- und Lebensformen mit Anteilen einer
Subsistenzwirtschaft konnten dabei entstehen.

Eine Fortsetzung der derzeitigen Agrarpolitik der EU ist
damit zu hinterfragen. Die Marktsteuerung bewirkt,
einer Planwirtschaft darin nieht ganz unahnlich, dass
Feldfriichte in erheblichem Mage raumlich unange
passt in Form riesiger Monokulturen angebaut werden
- und damit die Alterung der Landschaft beschleunigt
wird. Eine Ubertragung dieser iiberkommenen Struk
turen auf die EU-Beitrittskandidaten Osteuropas lasst
erhebliehe, vermeidbare Schaden sowohl in der Land
schaften als auch in der Beschaftigungs- und Sozial
struktur erwarten.

Wahrend die umfassende Veranderung der Rahmenbe
dingungen die ganze Gesellschaft mit einschlosse,
konnten als eine Art Zwischenstufe auch die Land- und
Forstwirte als Flachenbewirtschafter fur die Bereit
stellung von Trinkwasser aus Oberflachengewassern
bezahlt werden (Ripl, Hildmann 1994, S. 138, Ripl,
Hildmann, Janssen 1997, S. 1009). Neben den Nah
rungsmitteln produzierten die Flachenbewirtschafter
dann auch Trinkwasser, regenerative Energie und tiber
nahrnen Entsorgungsaufgaben, v.a. fur Abwasser und
organische Abfalle. Ein qualitativ und quantitativ guter
Oberflachenabfluss ist nur dann zu erreichen, wenn
das gesamte Einzugsgebiet nachhaltig unter Minimie
rung der Stoffverluste bewirtschaftet wird. Dazu mus
sen die lokalen Akteure fur eine raumlich und zeitlich
angepasste Bewirtschaftung wieder mehr Verantwor
tung und Kompetenzen iibertragen bekommen. Als
Kontrollgrofse brauchte lediglich Abfluss und Gewas
serchemie in ihrer zeitlichen Verteilung herangezogen
werden.

Die Rolle der Landschaftsplanung als integrative Urn
weltplanung veranderte sich damit. Die Bedeutung
hoheitlicher Planung trate gegeniiber einer Beratung
fiir die Flachenbewirtschaftung zuriick. Die Land- und
Forstwirte, die innerhalb der jeweiligen Einzugsgebiete
enger miteinander kooperieren werden, miissen neben
der einzelbetrieblichen Organisation verstarkt die
Optimierung des Gesamtsystems mitsamt den vorhan
denen Schnittstellen beachten. Derartige Bewirtschaf-
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tungsplane konnte die Landschaftsplanung unter Ein
beziehung anderer Disziplinen erarbeiten, wenn sie
sieh auch die Analyse der Prozesse und Wechselwir
kungen zu Eigen machte. Durch die Ende 2000 verab
schiedete Wasserrahmenriehtlinie der EU wird ein auf
das Einzugsgebiet bezogenes Vorgehen ohnehin not
wendig.

Mit der Aufwertung der lokalen Ebene gewinnen auch
kooperative und partizipative Planungsverfahren an
Bedeutung. Die Aufstellung lokaler Agenden 21, wie sie
derzeit vielerorts bereits erfolgt, passt dazu.

Bei der Planung gilt es, auf der Grundlage der verblei
benden Freiheitsgrade auch gestalterische und land
schaftsasthetische Aspekte einzubeziehen. Die wieder
mit wesentlich mehr Geholzvegetation und Feuchtge
bieten ausgestattete Landschaft gewinnt auch in ihrer
Bedeutung fur die Erholung. Damit wird nicht nur die
Lebensqualitat der Bevolkerung auf dem Land verbes
sert, sondern werden auch die Voraussetzungen fur
einen Fremdenverkehr aus der Stadt in eine gewandel
te Landschaft geschaffen.

Auch der Naturschutz alter Pragung gewinnt mehr, als
er verliert. Freilich gehen offene, trockene, vom Men
schen kiinstlich geschaffene Sonderstandorte zuriick,
die aber, wie die Analyse der Stoffaustragsprozesse
zeigt, ohnehin keine auf Dauer gesicherten Standorte
sind. Zusatzliche Geholze im Wechsel mit Feuchtgebie
ten und Kulturflachen bereichern die oft ausgeraumte
Kulturlandschaft. Dennoch sind es genutzte oder
der Sukzession iiberlassene Flachen, die funktional
benotigt werden. Eine "Pflege" durch z. B. Landschafts
pflegeverbande mit dem Ziel, ein bestimmtes Land
schaftsbild kiinstlich zu erhalten, muss als fremdener
giegetriebenes und keineswegs per se nachhaltiges
Unterfangen als Auslaufmodell gelten.

Die Umsetzung einer derart veranderten Bewirtschaf
tung erfordert noch einige rechtliche Anpassungen. Es
ware eine Chance, die Idee des Man and Biosphere
Programmes, Mensch und Natur innerhalb der Bio
spharenreservate nieht wie in einem Nationalpark zu
trennen, aufzugreifen. In einem vorhandenen oder neu
eingeriehteten Biospharenreservat konnten neuartige
Bewirtschaftungsformen einfacher erprobt und de
monstriert werden. Landschaft soil nicht konserviert
oder in einen historischen Zustand zuriickversetzt wer
den, sondern nachhaltig und zukunftsweisend ent
wickelt werden.
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6 Ausblick in eine zukunftsfahige Landschaft

Die Landschaft fur das nachste Jahrhundert unter
scheidet sieh damit betrachtlich von dem heutigen
Landschaftsbild und ebenso von der historischen
Landnutzung - und weist dennoch zahlreiche Anklan
ge an diese auf (Abbildung).

Urn Stoffverluste erst gar nieht entstehen zu lassen,
werden die groBen Schlage der Agrarsteppen verklei
nert und durch Geholze unterbrochen. Damit wird eine
kleinraumig angepasste Bewirtschaftung wahrschein
licher. Uberlegungen, mit Hilfe von GIS und GPS direkt
auf den Traktoren eine umweltschonendere, weil ange
passtere Bewirtschaftung zu ermoglichen, lassen diese
Prozesse aufser Acht und leisten der Bewirtschaftung
in groBen Schlagen und Monokulturen, fur die solche
Systeme erst okonomisch werden, weiteren Vorschub.

Die Notwendigkeit der Fangsysteme zur Stoffretention
verdichtet die Landschaft zu einem kleinraumigeren,
aber sehr produktiven Mosaik. Anstelle ausgedehnter
Monokulturen wechseln sich an die Standorte ange-

passt unterschiedliche Kulturen abo Da uberwiegend
fur die lokalen Markte produziert wird, urn Transport
kosten zu sparen, ware die Beschrankung auf wenige
Fruchtarten wie Mais und Raps wenig lukrativ.

Wenn auf den Einzelflachen zugleieh sehr intensiv ge
wirtschaftet wird, so konnen, anders als bei einer
Extensivierung, die benotigten Nahrungsmittel auf ei
ner kleineren Anbauflache produziert werden. Damit
werden Flachen fur Ceholze und fur Feuchtgebiete,
aber auch ftir ganzlich unbewirtschaftete Flachen frei.
Auf bereits verarmten Standorten bewahren diese Suk
zessionsflachen die Punktionalitat der empfindlichen
Standorte. Nach einigen Jahrzehnten konnen diese
Standorte vielleieht wieder genutzt werden, wahrend
andere dafur pausieren. Die "neue Landschaft" ist also
nieht statisch, sondern verandert sich dynamisch (Ripl,
Hildmann, Janssen 1997, S. 1006).

Die tradierte Kulturlandschaft hat dabei nur insoweit
Bestand, als ihre Landnutzungsmuster mit den nach-

Einzugsgebiet heute 
nicht nachhaltig
mit hohen Basenverlusten

Zukiinftiges Einzugsgebiet 
kurzgeschlossener Wasserkreis
lauf mit geringen Basenverlusten
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halten Bewirtschaftungsmodulen kompatibel sind. Die
eher kleinraumige Bewirtschaftung. die vielen Geholze
erinnern an diese optisch, aber der BewertungsmaB
stab sind die Funktionen und Prozesse, nieht die Struk
turen.

Die vorgestellten Ideen fur eine "neue Landschaft"
mogen fur einige Leser ungewohnt, vielleicht auch pro
vokant oder etwas weltfremd klingen. Eine Fortsetzung
bisheriger Bewirtschaftung fiihrte jedoch zu einem Ver
lust der Landschaft als Grundlage der Gesellschaft.
Wagen wir also die Entwicklung zu einer zukunftsfahi
gen und richtungssieheren Landschaft!
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