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Der T i t e l  dieses Buches s o l l t e  es deut l ich machen: 

es wird e i n  Bereich innerhalb der agrarisch 
ge~rägten Landschaften beschrieben, der a l l z u  
o f t  i n  seinem herausragenden Uert a l s  Lebens- 
raum v ie le r  Pflanzen und Tiere unterschätzt 
wird. 

Wie o f t  tauchen i n  Veröffentlichungen noch Begr i f fe  
wie "Unland" auf, wie o f t  w i r d  nur geschaut, auf 
kelche Art und deise eine Ausdehnung der Acker- 
nutzung auf diese Flächen möglich i s t ?  

I I 

j i 

Dieses Buch s o l l  helfen, diesen falschen B l i c k  
zu ändern, aufmerksam zu machen auf die Schönheit, 
d ie Ar tenv ie l fa l t  und den wir tschaft l ichen Nutzen, 
der von diesen Flächen ausgeht. 
Um eine praktische Umsetzung aus diesen Erkennt- 
nissen zu ermöglichen, i s t  eine d e t a i l l i e r t e  Auf- 
zählung verschiedener MaBnahmen i n  diesem Buch 
niedergeschrieben. 
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D i e  P f l ~ n z e n  

Pflanzen sind Anzeiger für die Eigen- 
schaften eines bestimmten Standortes. 
Sie spiegeln damit wider, welche Bo- 
denverhältnisse anzutreffen sind, wie 
sich die Gegebenheiten auf das Klein- 
klima (~uftfeuchte, Lichtmenge usw.) 
auswirken oder welche Arten chemischer 
und mechanischer Eingriffe in welchen 
zeitlichen Abständen geschehen. 

Schon hieraus wird deutlich, welche 
Vielfalt an unterschiedlichen Lebens-<. 
bedingungen in der Agrarlandschaft 
anzutreffen sind, vom extrem anthro- 
pogen beeinflußten Getreidefeld über 
regelmäß3 gemähte Wegränder oder 
Böschunge' !2 bis zu den (leider viel 
selteneren) naturnah ausgeprägten 
Saumbereichen entland von Wäldern 
oder vielen Kleinbiotopen. 
Entsprechend dieser Vielfalt findet 
man in einer Agrarlandschaft, in der 
nicht eine künstliche Monotonie durch 
große Schläge oder Gifteinsatz geschaf- 
fen wurde, eine große Fülle verschie- 
dener Pflanzenarten und Pflanzenge- 
sellschaften. Sie sind jeweils be- 
stens an die ühtcrschiedlichen Stand- 
orte angepaßt. 

In Zahlen sieht das dann .so aus: 
Allein im bestellten Acker wachsen 
rund 250 Pf lanzenart en, auf Wegrai- 
nen (nach HEYDEMAI~IN) leben schon ins- 
gesamt 2000 Tier- und Pflanzenarten. 
Am Waldrand kommen auf jedem Quadrat- 
meter 20 bis 30 verschiedene YfJan- 

BODEN 
z.B. Nährstoffe, 

Ourchlüftung 

LICHT 
z.B. Abstand vom 

Wald, 
Exposition 

EINGRIFFE 
2.8. Mahd, 

Gifte 

WASSER 
B. Grundwasser, 
Luftfeuchte 

zenarten vor. 
Noch deutlicher wird diese durch unter- 
schiedliche Bedingungen hervorgerufene 
Vielfalt in der Zahl der unterschied- 
lichen Pflanzengesellschaften. 
Unter einer Pflanzengesellschaft ver- 
steht man eine Gruppe von Pflanzenarten, 



d i e  b e i  bestimmten S t a n d o r t v e r h ä l t n i s s e n  
zusammen d i e  Vegetat ion ausmachen. 
Ein e infaches  B e i s p i e l  d a f ü r  wäre e i n e  
G e s e l l s c h a f t ,  d i e  s i c h  im Acker ü b e r a l l  
d o r t  a n f i n d e t ,  wo n i c h t  g e s p r i t z t  w i r d ~  
Ze ige ra r t en  so lche r  Gese l l scha f t en  
könnten etwa d i e  Kornblume ( ~ e n t a u r e a  
cyanus) f ü r  d i e  Lammkraut-Gesellschaft, 
d i e  i m  Wintergetreide auf lockerem, 
sandigen Boden wächst. 
Ebenso beschreiben Pflanzensoziologen 
das  Rainfarn-Beifuß-Gestrütt, das  an 
v i e l e n  Wegen, S t raßen oder  auf Bö- 
schungen wächst. - - 

Nun i s t  e s  aber  m i t  d i e s e r  Ar tenvie l -  
f a l t  n i c h t  mehr wei t  h e r  - vielmehr 
h ö r t  manJ'überall beängst igende Zahlen 
vom Rückgang d e r  Arkkn auch und manch- 
mal gerade i m  und am Acker. 
Es i s t  d i e  I n t e n s i v i e r u n g  und Mono-. 
t o n i s i e r u n g  d e r  Landwir tschaf t ,  d i e  
d i e s e  Entwicklung hervorgerufen h a t .  
Die s t r u k t u r e l l e  V i e l f a l t  wurde zer-  
s t ö r t  durch d i e  immer größeren Schlä- 
ge , d.h. d i e  Länge d e r  Randzonen 
wurde vermindert  und zudem meist  b i s  
d i c h t  an den Weg geacker t .  Auch d i e  
wer tvo l l en  Säume um Wälder, Gewässer, 
e n t l a n g  von Hecken oder  Bächen wur- 
den umgebrochen zu In tens ivacker .  
Die zweite Maßnahme war dann d e r  Ein- 
s a t z  d e r  P f l anzenschu tzmi t t e l ,  i m  
Bereich d e r  Krautbekämpfung nämlich 
d e r  Herbizide und Wuchsstoffhormone. 
S i e  s c h a l t e t e n  d i e  V i e l f a l t  i m  Acker 
und auf den l e t z t e n  verb le ibenen 
Handf lachen aus. 

Diese E i n g r i f f e  werden auch heute  noch 
an v i e l e n  Orten durchgeführ t ,  Pf lege-  
verordnungen e n t h a l t e n  t e i l w e i s e  noch An- 
gaben zum Spr i t zen .  Das i s t  e i n  Zustand, 
d e r  n i c h t  nur  mangelndes ökologisches Ver- 
s t ä n d n i s  z e i g t ,  sondern zudem gegen d a s  
ge l t ende  ~ a t u r s c h u t z r e c h t  ( N N ~ ~ G ,  s i e h e  

- -  

ampSchluß d i e s e s  Buches) verstößt.- 
Nur auf d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h  d e r z e i t  
genutz ten  Fläche i s t  d e r  E i n s a t z  e r -  
l a u b t  - großf läch ig  i s t  e r  abe r  ökolo- 
g i sch  auch n i c h t  zu v e r t r e t e n .  
E s  b l e i b e n  abe r  e i n e  Reihe von Möglich- 
k e i t e n ,  be ides  zu r  Geltung kommen zu l a s -  
sen  - d i e  ungehinderte  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  
Beackerung und d e r  E r h a l t  d e r  Arten i n  
den a g r a r i s c h  geprägten Räumen. 

L e t z t e r e  haben e s  am n ö t i g s t e n :  
-- - --- - - -  -- . 

75 Arrt;en d e r  Ackerwildkraut-Gesell- 
s a h a f t e n  s tehen auf d e r  Roten L i s t e ,  
ge fährde t  durch immer p e r f e k t e r e  
Methoden d e r  Wildkrautbekämpfung 
und d e r  Saatgutreinigung.  

183 Arten aus dem Grünland s ind 
bedroh t ,  e b e n f a l l s  durch d i e  In- 
t e n s i v i e r u n g ,  h i e r  vor  a l lem i n  
Form d e r  Einheitsmischung m i t  
enormen Dungeraufwand. 

165 Arten aus dem d i r e k t e n  Rand- 
b e r e i c h  d e r  Acker steheri e b e n f a l l s  
i n  d e r  Roten L i s t e .  

Es s o l l t e  zum Z i e l  d e r  Landwirtschaft  
werden, i n  i h r e n  Flächen e inen  Arten- 
bestand zu e rha l t en .  30 von 423 APten 
i n  d e r  BRD s ind  schon ausgestorben. 



Die Tiere 

Ebenso wie f ü r  d i e  Pf lanzen s i n d  auch 
f ü r  T i e r e  d i e  ö r t l i c h e n  Gegebenheiten 
von besonderer  Bedeutung. Die ver -  NAHRUNGSKETTE 
schiedenen a b i o t i s c h e n  Faktoren prä-  
gen d i e  Zusammensetzung d e r  T i e r l e -  

FLEISCHFRESSER VERSCH. STUFEN 
bensgemeinschaften. So s p i e l e n  d i e  =*Q 5 
Bodenverhäl tnisse  meist  e i n e  en t sche i -  Postillon 1 5-~lpengelbl ing dende Rolle  f ü r  T i e r e ,  d i e  z e i t w e i s e  Dunkler Dickkopf- - Kurzschwänziger oder  wälirend i h r e r  Entwicklung i m  f a l t e r  - B l ä u l i n g  
Boden leben,  ebenso d i e  F e u c h t i g k e i t  
f ü r  v i e l e  Arten. Senfwe iß l ing -2 ,  -Geißkleebläul ing 

Himmelblauer IIauhechel- 
Vie l  wicht iger  jedoch a l s  d i e s e  ö r t -  - 

B l ä u l i n g  B l ä u l i n g  
l i c h e n  Bedingunpjen i s t  d i e  Zusammen- 
se tzung d e r  Pf lanzenwelt ,  auf d i e  Regensburger,- Espa re t t en -  
s i c h  j q e s  t i e r i s c h e  Leben aufbaut .  Widderchen Widderchen 
Nur e i n e  V i e l f a l t  an verschiedenen Blu ts t röpfchen-  Hornklee- 
Pf 1.anzengesellschaf t und i n n e r h a l b  Widderchen Widderchen 
d i e s e r  kann e ine  gee ignete  Grundlage 
s e i n  f i i r  e inen Artenreichtum i n  d e r  ~ l e e - ~ i d d e r c h e n H  -Flirßt al-Widd erchen 
Tierwel t .  Immerhin - j e  5 b i s  15 A r -  
t e n  von K l e i n t i e r e n  s i n d  e i n z i g  und w e i t e r e  Tiergruppew warnenfressende Vögel 
a l l e i n  von den Vorkommen e i n e r  be- und Kleinsauger  
stimmten Pf l anzenar t  abhängig (so- 

U U '  

wei t  s i e  heimisch i s t  und daher  e n t -  
sprechend angepaßte T i e r e  h i e r  auch 
vorkommen). Die v i e l e n  Insek ten ,  i n s -  
besondere i h r e  Larven, und v i e l e  an- 
d e r e  Arten s ind  o f t  auf ' ' i h re"  Pf lan-  
z e  a l s  i'dahrungsquelle angewiesen und 
jede Bekämpfung auch nur  e i n e r  P f l an -  
z e n a r t  bedeu te t  mindestens d i e  Aus- 
r o t t u n g  d e r  s p e z i a l i s i e r t e n  T i e r a r -  
t e n ,  wahrschein l ich  jedoch noch mehr, 
da wieder andere T i e r e  von d i e s e n  
Tieren  leben  usw. Die 5 b i s  15 von 

H O R N K L E E  
Lotus corniculatus 

s ind  j a  nur  d i e  B a s i s  de r  s i c h  darauf  
aufbauenden Nahrungskette d e r  f l e i s c h -  
f ressenden Arten. 
Durch jeden E i n g r i f f  wird d i e s e s  W i r -  
kungsfefüge z e r s t ö r t .  

i h r e n  Wirtspf lanzen abhängigen Arten 



Insgesamt findet sich aufgrund einer 
vielfältigen Struktur eine artenreiche 
Fauna. Nur diese Strukturvielfalt kann 
aus ökologischer Sicht vertretbar 
sein, nicht die Schaffung von inten- 
sivst bet:irt schaf teten Plonokulturen 
ohne entsprechende Zahl von naturna- 
hen Sauuistrukture~i. 

Allein 500 bis 700 Arten benötigen 
Feld- und Wegraine als ihren Ge- 
samtjahreslebensraum. 
Für viele weitere Arten dienen 
diese Biotope als zeitweiliger 
Aufenthaltsort, 

In den hohlen Halmen und Stengeln 
Übepintern zahlreiche wirbellose 
~idrarten, darunter viele Nutzin- 
sekten wie Marienkäfer, viele Kä- 
ferlarven, Spinnen und auch ver- 
schiedene Schmett erlingslarven. 

Für die vielen blütenbesuchenden 
Insektenarten, für kräuterfres- 
sende Kleintiere und auch Säuge- 
tiere und für die Samen- und in- 
sektenfressenden Vogelarten der 
offenen Landschaft stellen die 
naturbelassen Saurnbiotope einen 
wertvollen, zusätzlichen Nahrungs- 
ort dar. Es läßt sich sehr schnell 
feststellen, daß diese Arten jedes 
neue Stück Feldrain oder Randstrei- 
fen um Kleinbiotope für sich nutzen. 

Die vielen Nutzinsekten wie Raub- 
fliegen (Asilidae), Schwebfliegen 
(Syrphidae), Blattwespenarten, Plor- 
fliegen, Laufkäfer usw. tragen zur 
Schädlingsbekämpfung bei. 1 2  

Bei Störungen in den umliegenden 
Bereichen (z. B. Heumahd) werden 
sich die dort lebenden Tiere in 
ungestörte, aber von der allgemei- 
nen Struktur ähnliche Biotope zu- 
rückziehen, 
Das sind im Normalfall die Saumbe, 
reiche von Wald, Bach Tümpel und 
anderen Biotopen sowie die Weg- 
raine und Krautzonen an Hecken. 

Für viele im freien Feld lebende 
Tiere bieten ungestörte Saumbe- 
reiche Fortpflanzungsstätten. 

Die kammernde Wirkung ist nicht 
nur ästhetisch von Bedeutung. 
Das Rebhuhn grenzt sein Revier 
nach der Sichtweite ab. Nur 
durch Vegetationsbereiche, die 
die Sicht einschränken (Hoch- 
staudenbereiche oder Gehölzstruk- 
turen) k a m  die Bestandsdichte 
des Rebhuhnes ver größest . 
Wen wundert es, wenn als Folge 
der immer weiter zunehmenden Aus- 
räurnung der Landschaft das Reb- 
huhn auf die Rote Liste gesetzt 
werden mußte. Und dieses ist kein 
Einzelfall, 

Lineare Saumbiotope, wie sie Feld- 
raine oder Krautzonen am Wald oder 
entlang von Hecken darstellen, die- 
nen der Vernetzung, d. h. Tierwan- 
derungen und Fopulationsaustausch 
werden entlang dieser Bereiche ab- 
laufen. 



Saumbiotope irn Landschaf tshzushalt 

Drei IIauptfunktionen e r f ü l l e n  d i e  ver -  
schiedenen Saumbdotope i n  de r  Land- 
s c h a f t .  Das wäre zunächst d i e  Wirkung, 
d i e  von den Saumbereichen auf andere 
Flächen ausgeht ,  dann d i e  umgekehrte 
Beeinflußung, a l s o  z.B. vom Acker 
auf den Randbereich, und s c h l i e ß l i c h  
den Be i t r ag ,  den jedes  Saumbiotop zur  
Vernetzung l i e f e r t .  

Die Lebewesen i n  den verschiedenen 
Biotopen wie F e l d r a i n e ,  Wald- oder 
Heckensäume, S c h u t z s t r e i f e n  um 
Kleinbiotope usw. werden s i c h  
n i c h t  immer d o r t  aufhal ten .  Viel-  
mehr , i s t  bekannt ,  daß e inze lne  
~ r t e d '  sehr  wei t  i n  d i e  Umgebung 
eindringen können. Hieraus e r g i b t  
s i c h  auch d i e  überragende Bedeu- 
tung b e i  d e r  b io logischen Schäd- 
lingsbekämpfung. 
Ebenso p o s i t i v  können d i e  Wirkun- 
gen auf das  I l e i n k l i m e  (Wind, 
Luf t feuchte  u.ä.) se in .  

Aus dem umgebenden Acker werden 
vornehmlich d i e  S t o f f e  abget ra-  
gen, d i e  b e i  d e r  normalen Feld- 
bes te l lung  aufgebracht  werden. 
Die Saumbiotope s ind  soniit m i t  
G i f t e n  und Düngern b e l a s t e t ,  
s i e  schütze11 jedoch d i e  angIben- 
zenden S t ruk tu ren ,  s e i e n  e s  
Bäche, Tiimpel oder  Gehölze, w i r -  
kungsvoll  vor  d i e s e n  Stof fen .  
Ebenso verh indern  d i e  S t r e i f e n  
den übermassigen Bodenabtrag. 

JR: 

I? rg 
11'1 

I,'; NEBENELEMENTE: RAINE 

Mindestens ebenso w i c h t i g  i s t  d i e R o l l e  
d e r  Saumbereiche b e i  d e r  Vernetznng. 
Man kann s i c h  e ine  r e i c h  v e r n e t z t e  Land- 
s c h a f t  a l s  e i n  G i t t e r  aus v i e l e n  ver-  
schiedenen Elementen v o r s t e l l e n .  
S i e  verbinden d i e  e inze lnen  Kernbereiche,  
wie s i e  Wälder und andere größere,  na tu r -  
nahe Flächen d a r s t e l l e n ,  untere inander  
und m i t  den verschiedenen Kleinbiotoperi, 
d i e  ohne Anbindung an we i t e re  Biotope 
kaum v i e l e  Arten beherbergen könnten. 
Innerhalb  d e r  Vernetzungcstrukturen 
s ind Fe ld ra ine ,  s p r i t z f r e i e  Ackerrand- 
s t r e i f e n  u.ä. a l s  k l e i n s t e  E inhe i t en  zu  
ve r s t ehen ,  wesent l ich mehr Wanderbewegungen 

1 3  f i n d e t  man i n  Hecken m i t  b r e i t e r  Krautzone. 





Gie Pfleae 
Der Zweck von Pflegemaßnahmen be- 
s t e h t  i n  dem Bemühen, e i n e  Fläche 
i n  einem Zustand -- -. zu e r h a l t e n .  - -  

Die - r i c h t i g e  Vorgehensweise h i e r -  
b e i  zu f inden ,  i s t  e i n e  d e r  wich- 
t i g s t e n  Aufgaben b e i  d e r  Neuanlage 
bzw. den E r h a l t  verschiedener  
Saumbiotope I n  d e r  Bgrar landschaft .  

S c h l i e ß l i c h  s o l l e n  d i e  Fe ld ra ine ,  
Waldsäume , Randstreif  en usw. ja  
gerade e i n  Gegengewicht zu e i n e r  
Plächennutzung s e i n ,  deren  Charak- 
t e r i s t i k u m  e i n  dauerndes und i n  
sehr  schnellem Wechsel immer wie- 
d e r  folgendes E ingre i fen  i s t  - 
h i e z  i n  Form des Pflügens,  S p r i t -  
z en#, Erntens  , um d i e  j ä h r l i c h e  
Abfolge aufzuzeigen. 

Naturnahe Bio tops t ruk tu ren ,  welcher 
Ausprägung auch immer, un te r sche i -  
den s i c h  h iervon ganz d e u t l i c h :  

- -- -. 

möglichst g e r i n g e r  Pflege-  
aufwand (höchstens e5ne Mahd 
pro  Jahr ,  k e i n  Abspri tzen 
oder Abflämmen) 

Unter lassen a l l k r  E i n g r i f f e ,  
d i e  zu Veränderungen führen 
(h ie rzu  gehören v o r  al lem das  
Befahren, d a s  ze i twe i se  oder 
l a n g f r i s t i g e  Ablagern von 
größeren Steinmengen oder 
M i s t  und we i t e res )  

Nur auf d i e s e  Weise i s t  e s  möglich, 
das  g e s e t z t e  Z i e l  zu e r r e i c h e n ,  
nämlich : 

Schaffung e i n e s  i n  s i c h  meta- 
s t a b i l e n  (d.h. i n  langsamer,  
abe r  z i e l g e r i c h t e t e r  Sukzes- 
s i o n  b e g r i f f e n )  b i s  s t a b i l e n  
(d-h .  auf e i n e r  Entwicklungs- 
s t u f e  verharrenden)  Lebens- 
r aumk s 

Ansiedlung d e r  f ü r  d i e s e n  Be- 
r e i c h  typischen,  mehr jähr igen  
F l o r a  ohne Ausblendung ein-  
z e l n e r  Arten,  wie e s  durch 
d i e  Anwendung g e z i e l t e r  
Ff lanzenschutzmi t te l  ge- 
s c h i e h t  

Einnischung d e r  angepaßten 
l i e r a r t e n  i n  einem ökologi- 
schen Gleichgewichtszustand, 
ohne daß d i e s e r  durch e i n e  
immer wiederkehrende V e r t r e i -  
bung g e s t ö r t  w i r d .  
So z e r s t ö r e n  .großf lächige  
Mäheinsätze den Lebensbereich 
ganzer Populat ionen,  ganz zu 
schweigen von Giftanwendung 
u.a* 

Somit e r s c h e i n t  a l s  I d e a l b i l d  d e r  
Biotoppflege g a r  ke ine  oder e i n e r  
s e h r  zurückhaltende A r t  des  Ein- 
g r i f f e s ,  d i e  auf d i e  Ökologie des  
Lebensraumes Rücksicht nimmt. 



Natür l ich  i s t  e s  n i c h t  immer mög- 
l i c h ,  Pflegemaßnahmen ganz zu un- 
t e r l a s s e n .  Solches g i l t  f i i r  d i e  
Fahrbahnränder und s c h l i e ß l i c h  
fi.ir a l l e  Bereiche,  wo nur  durch 
d a s  Plahen i m  Abstand von 3 b i s  

4 Jahren  e ine  Verbuschung vermie- 
den  wird. 
Al l e rd ings  - Phan tas ie  i s t  g e f r a g t ,  
wie d i e s e  P f l ege  am schonenendsten zu 
e r l e d i g e n  i s t .  Ein B e i s p i e l  s o l l  z e i -  
gen, welche Möglichkeiten da o f f e n  
s t ehen :  

MAHD AM WEG 
U,z e i n e  Einen yun y deo einem f le tea  von Fuhfi- 
Sfnu,3ennuuneo zu uenmei- Buhnaund, B2eig.t enhu l -  
d e n ,  yeniiyt e o ,  e i n e n  t e n  und wind nun u l 2 e  
f le ten  deo Ueynuineo jahn- 3 & i n  4 auhae einmul 
e i c h  zu mGhen, Den R e ~ t ,  h e n u n t e f i y e m ~ h t ,  
z . 8 .  8eneiche au t  Böochun- Auch t i in den ofnußennuhen 
yen,  an GfiüBen oden Bei Befieich neic,LLt e i n e  klahd 
ynößenem A Z A ~  and U 2s i m  Septe~izBen. 

.. .... .:.,--. ..'. . - , . . "".. -.. I 

--- 

Eine  Ausnah~e von alledem s t e l l t  
d e r  s p r i t z f r e i e  Ackerrands t re i -  
feil d a r ,  i n  dem d e r  Faktor " jähr-  
l i c h e r  Umbruch" ganz bewußt und 
g e z i e l t  zu e i n e r  dadurch geprägten,  

$ r e i c h h a l t i g e n  T ie r -  und Pflanzen- 
g e s e l l s c h a f t  f ü h r t .  
Doch dariiber s t e h t  mehr im Sonder- 
k a p i t e l  am Ende d i e s e s  Buches. 





Das fo lgende K a p i t e l  i s t  e i n e  Aufzählung de r  verschiedenen 
Maßnhhmen i n  und an  den Saurnbiotopen. Diese Tex te  können 
a l s  e i n e  Art Niichschlagewerk b e t r a c h t e t  werden, i n  denen 
immer dann n a c h g e b l ä t t e r t  &erden s o l l t e ,  Nenn i n  e i n e r  
Landschaf t  Sauinbiotope von Veränderungen b e t r o f f e n  s i n d  
oder auch unabhängig davon d i e  l 46g l i chke i t  zu  B io topschutz -  
maRnahmen bes teh t .  

K l e i  ngewässer 

F 1 i ei3gewässer 

Gehö lzs t ruk tu ren  

Wald 

F e l d r a i n e  

S e i t e  19 
S e i t e  27 
S e i t e  35 
S e i t e  43 
S e i t e  47 
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arutp latz  f ü r  Vögel 

iiindschutz (Schzf f ung wirid- 
s t i l l e r  Yasserflachen), Lebensraum und ~ b e r w i n t  erungs' 
Schatten plätze f ü r  Nutzinsekten 
Lebensraum fü r  spezial i -  l nsektenverzehrende Vögel und 
s ie r te  Insekten 

Ansitzwarte fü r  Vögel 

Puff  eruiirkung (Schutz vor 

Nzhrungssuche von i m  Gewässer 
lebenden Tieren (Amphibien, 
I nsekt en) f ü r  f eldbewohnende Boden- 

Sonnenbeschienene Bereiche 
( f ü r  Rept i l ien,  Insekten) 

Schaffung neuer Habitate wie 
Sumpf zonen U. ä. I 
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"ANRE I CHERLINGEN I N DER VORFLUTr': 

1. Durch d ie  Beac!<erung bzw. 
Mahd/3eweidung b i s  zum Rand 
des FlieRgewässers v e r l i e r t  
der Bach seine typische Ufer- 
beg le i  t f  l u r ,  unersetz l iches 
T e i l  des Biotopes. 

2. D ie  typische Begle i  t f l o r ~ .  s t e l l t  an naturnahen F l i eß -  
gewässern zudem den wi rkungsvo l ls ten Schutz vor Ein- 
wemmungen von Schadstoffen dar. i io d i e  Nutzung b i s  
unmi t te lbar  an d i e  Böschungskante r e i c h t ,  w i r d  d ieser  
Schutz ze rs tö r t .  



FLIESSGE WXSSER 
Der permanente Eintrag von Schadstoffen hat für die Wasserquali tät des Baches 
nicht derart drastische Folgen wie beis+ielsweise in St i llgewässern. Dort 
können sich Düngemittel und Gifte über längere Zeit ansamiiieln. 

Dennoch ist die Anlage von Schutzstreifen auch entlang von ilächen wichtig, 
denn sonst kann der Eintrag aus Ackerf lächen auch irn weiteren Verlauf des 
Baches zur Verschlechlechterung der Wasserqualität führt. Spiitestens an 
Stellen mit langsamem Wasserf lufl oder in Gewässern, in die der Bach einmün- 
det werden sich Sauerstof fmangel , Eutrophierung u.ä. zeigen. 

Mindestens ebenso katastrophal wirkt sich die Vernichtung von Wädesüß- 
oder Zweizahnf luren, Röhrichten usw. aw Gewässerrand aus. 

J!, 

Aus den obenstehenden Gründen ergibt sich 
auch für Fließgewässer vom kleinen Graben 
bis zum Bach die Notwendigkeit, ausreichende 
Uferbeglei tsäuine auszubilden bzw. die natür- 
liche Bildung zuzulassen. 
üa Bäche und Gräben in der Regel Flurgrenzen 
darstellen, wird diese MaEnahine auch die 
Ackerbearbei t ung nicht wesent lieh behindern. 

-- 
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VERBESSERUNGSVORSCHLAG 2 : 

Auch Gehölz+f lanzungen arn Ufer erfüllen eine wichtige Schutzfunkt ion. 
Um die Vielfalt auch an staudenreichen Bachfloren zu erhalten, sollte je- 
doch ouf eine durchgehende Be+f lanzung aller Bachufer verzichtet werden. 

t - 

VIELFXLTIGES UFER: GEHÖLZE 
Jen Ge~amf  vea l a u /  e i n e n  
Bache4 muß mOylich4.t uQ- 
w e c h ~ e l u n  y ~ n e i  ch y e ~ t a l -  
f e t  4 e i n .  
a o n f ,  w o  e4 wa44enQau l i -  
che Z i e l e  u n l e d i n y f  en- 
[ondenn,  so e l f  en d i e ~ e  
dunch e i n e  anyepaßte Vea- 
wenduny e i n h e i m i ~ c h e n  
P / l a n z e n a n f e n  Q e a ü c k ~ i c h -  
t i y t  wenden. A l 4  B e i ~ p i e l  
da#ün mag da4 P / l a n z e n  
von E d e n  um P n a l l u # e n  
d i e n e n .  

I n  a l l e n  andenen AQ- 
4chn i t f  en de4 Bache4 
kfinnen duach u n f e n -  
~ c h i e d l i c h e  U / e n Y e ~ f a l -  
f u n y  LeQen~ndume ye- 
4 cha/Len wenden. Jazu 
yehönen B u ~ c h p t l a n z u n  - 
yen,  R ö h a i c h t e ,  G a ä ~ e n -  
Q ö ~ c h u n y ~ n  4owie da4 
Anlegen von .Beuten, von 
S f e i  [wanden oden K i e 4 -  
&anken . 
U i c h f i y  i s f  d i e  U a h l  
den n i c h t i  yen P# lanzen.  



Ein paar Worte über die ökologische Bedeutung: 

710 nicht  durch dauerndes Mähen, Räumen sind oder i n  diesem Lebensraum Brut-. 
oder gar unerlaubtes S 2 r i  tzen eine na- 
turgenläfie Eintuiclt lung von lif erpf lan- 
zenjecellschaf ten verh in ier t  wurde, ha- 
ben sich i n  den meisten Gebieten Deutsch- 
lznds mehrjahrige, bachbeglei tende, n i -  
troihile Wildstaudenf luren e n t ~ i c k e l t  , 

Hierzu zählen die 3estände von Brennes- 
seln und Giersch ebenso wie Pestwurz 
und die; sehr h iu f  ige MädesuBf l u r .  S e l -  
tener, vor allem 6n trockenfallenden 
Gewiissern, wachsen Zweizahnbestiinde. 

-- 

A l l e  diese Gesellschaften zeichnen sich 
durch einen Reichtum an verschiedenen 
P f  lanzenarten aus, d ie wiederum Grund- 
lage fü r  a l l  diejenigen T i e r a ~ t e n  sind, 
die entkeder (wie v i e l e  Insekten) auf 
die U f  erpf lanzen a ls  Nahrung angewiesen 

I 

Nahrungs- und Deckungsplätze finden. 

E in  U f  e r s t re i  f en aus citaudengesell- 
schaften dient jedoch n icht  nur a ls  
uer tvo l le r  Biotop, er hat zudem bedeu- 
tende Auswirkungen auf d ie Belange der 
Wasserwirtschaft . Staudenbewachsene U f e r  
s te l len  einen hervorragenden Uf erschutz 
dar, s ie  können auch Abbruchkanten und 
Erosionss t e l  len schneller überwuchern. 
Die verschiedenen Ufersaumarten, das i n  
dem durch d ie Vege t~ t ion  beruhigte Nas- 
ser lebende Plankton und die wurzelraum- 
aktiven Röhrichtpf lanzen m i t  i h re r  3 ~ k t e r i e n -  
f auna tragen zur Selbstreinigung des Fließge- 
wässers bei  - eine Firkung, d ie gerade i n  l m d -  
wir tschaf t l ichen Flächen m i t  hohein orgznischen 
Eintrag sehr wichtig i s t .  
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Eine Mindestforderung ist dieser Gestal tungsvorschlag für 'daldsäume, der in 
seiner strukturellen Vielfol t (unregelmäEige Formen U.&) hinter dea folcen- 
den zurücksteht. Solche Jaldrandtypen eignen sich für Standorte, zuf denen 
hegen der Intensität der Nutzung kein fließender Übergang moglich P ist. 

P 

PCutz  &ÜR e i n e  Kauu f zone  
' l i c h k e i t e n  , e i n e n  U u l d -  m i t  e i n y e n p ~ e n k e l t e n ,  n i e -  
nuun zu  y e n t u Z t e n ,  i n 2  i r n  d a i y e n  ( i e 9 a ~ c h e n  n e i n .  
u n t e ~ e n  Schemu d u ~ y e n t e l l t  . a i e s e .  F l 2 c h e  no l 2 t e  a l n  
V O R  den u ~ b ~ ~ ~ n q o i c h e n  Sukzenn ionn {2dche ,  d . h .  
Buurz2entund w i n d  e i n e  ohne Annauf und S teuenuny  
d u ~ c h ~ e h e n d e  B u n c h ~ e i h z  d 2 ~  Bep&Qunzuny,  uunyew ie -  
y e p ; € u n z t ,  d i e  uun h6he-  den n e i n .  i V ~ 4  a u ~ ~ e n a r n - t e ,  
~ e n  BtincRen und Biiu;nen hohe Btiume ( v o n  u l l e m  
11. O ~ d n u n  y  i l e n t e h f  . de2ho l z u ~ 2 2 n  ~ n t & e n n e n .  
Voa d i e n e 4  E e i h e ,  d i e  u l n  Veawendet wenden n o l € f e n  
Z w e i -  odea 3 f i e i z e i Z e ~  zu u u ~ ~ c h l i e 2 2 i c h  e i n h e i m i n c h e  
p&2unzen i n i ,  n o l l t e  v i e l  ( i eh f i t zua ten  ( h . p . n .  V . ) .  * * )  

WEG,ACKER u.a. 

* - )  Die h.p.n.V. i s t  d i e  h e u t i g e  p o t e n t i e l l e  n a t ü r l i c h e  Vege ta t i on ,  
d i e  b e i n h a l t e t ,  welche Baum- und Buschar ten  i n  dem Geb ie t  
s t andor the in i i s ch  s ind .  





Nutzung ohne Restf lächen: 

1. Nicht nur ästhetisch 2. Die Ausräumung der Land- 
i s t  das B i l d  einer schaft i s t  wichtigster 
durchgehenden Acker- Fa!dor f ü r  d ie  immer län- 
landschaf t ungenügend. geren Roten Listen. 
Nirgends finden sich 50 Prozent der gefährdeten 
?unkte, auf die man Arten sind von der Land- 
den i3 l i tk  r i ch ten  kann. wirtschaf t betroffen, von 

Negative Wirkungen t re-  den rund 250 hcker-Unkruut- 

ten auch wegen des feh- arten sind 73 Arten iiiehr 

lenden Schutzes vor Bo- oder weniger bedroht. 

denab trzg auf. 
- - -- 
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VERBESSERUNGSVORSCHLAG 2 : 

Ein Randstreifen um Feldgehölze dient i n  erster L in ie  der Vervollständigung dieses 
Lebensraumes, denn d i e  typsi  schen Saumarten gehören zu der Lebensgeneinschaf t dazu. 
D i e  Anlage i s t  einfach, da s ie  sowieso i n  einem Bereich passiert, der  nur erschwert 
zu beackern i s t .  

Cun Anlegen e i n e n  Suunzone 
i n t  von Lenondenen Bedeu- 
t u n y ,  kommt doch d i e n e n  
Beneich wegen den gn6ßenen 
T i e t e  dea i e h ~ e z p f z a n z u n g  
e i n e  Bhn e i c h e  Bedeutux y 
z u  w i e  den ! j a t d n a u m g ~ n t a e -  
t u n  y 
En i n t  daaauf  z u  a c h t e n ,  

d ~ ß  n i c h i  nun nund um dun 
4 e h s . t ~  e i n e  genugend Z n e i -  
t e  Zone L e n t e h t ,  nondenn 
d a ß  s i c h  atich dunch e i n e  
unnegelma13i g e  Randpf [an-  
zung ( d e n  n i e d n i  yen Bünchel 
EinLuchtungenen und dami t  
w i n d n t i l l e  Beaeicize m i t  
Knautzone e n t w i c k e 2 n  
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VERBESSERUNGSVORSCHLAG 3 : 

Durch kleine Eingriffe bei der Gestaltung des Saumes läßt sich die Zzhl an Lebensstätten 
weiter erhöhen. Von 3edeutung ist aber, die Eingriffe von vorneherein scharf zu begren- 
zen, um nicht ein unkontrolliertes Ablagern u.ä. zuzulassen. 

STRUKTUREN IM SAUM 
Die Zahl  vznnchiedenen Flachen a t s o ,  denen Anluye 
S tnuk tunen  i s t  e n t s c h e i -  sehn  l e i c h t  möy e i c h  i n i .  
denc! &U& d i e  A a t e n u i e l -  Die Aklayenunyen s o l l t e n  
& a l t  i n  den Saufizzone. aken au& nelin k l e i n e  Riiu- 
Diene Enkenntnin g i t t  i n n -  me Beynenzt  B l e i k e n  , e i n  
kesondene 5 e i  S a ~ n & e n e i c h e  u n k o n t n o l l i e n f e s  Vent i i l -  
un k l e i n e  . Gehölze .  2en und dedecken i s t  nach- 
Zu den u e n ~ c h i 2 d e n e  K2ein-  t e i l i y .  
n tnuk tunen  I l L / a 4 i t a t e )  ge- K l e i n e  Uunchgnuppen ( H i w -  
hönen Steinbauten , 702 - Seenen , Bnongeenen oden 
hoL?zaBlnyenun yen,  t e u c h t e  G i n n t e a )  s i n d  eSen&al ln  
Senken ,  AkLnuc15kanten, S t n u k t u n e n ;  d i e  zun  VieZ-  

t u 2 2  k e i t n a  yen kbnnen.  









VERBESSERUNGSVORSCHLAG 3 : 

Feldruine können an v ie len Orten l e i c h t  geschaffen werden. I nsgesaat i s t  d ie 
Zahl der Strukturen, die eine landwirtcchäfl iche Nutzung unterbrechen, sehr 
hoch, wenn man a l l e  Wege, Boschungen, Gräben usw. einrechnet. A l l e  sind zur 
Neuschaf f ung bzw. dem Erhal t  von Rainen geeignet . 

F e l d n u i n e ,  rnei4f e n f l u n  y un y e l e y f  wenden. Vonhun- 
uon a e y e n ,  4 ind  n i c h f  nun dene S f a u k t u n e n  w i e  GnuQen 
4el845.i Le&en4nuurn t u n  Llii- oden B64chun yen.  kdnnen m i f  
fett ye2undene K l e i n f  i e n e  U .  eini2ezo yen wenden , 
uie-te wei tmze  A n f e n ,  4 ie  Ldenfnteiyennd winken e i n z e 2 -  
h i e l t e n  zudem e i n e n  yewich-ne B ü ~ c h e  oden B u ~ c h y n u p p e n ,  
t i y e n  7 u k t o n  g e i  d u z  Ven- denen V e n t e i l u n g  e n f t u n g  
n e f  zun y uon Bio topen dun.  d e ~  2u ine4  unneyetmu13i y 
Fe ldnuine  4 o l t f e n  e n f l u n y  enLolgen  ~ o t l f e ,  
a l l e n  Wege, 4o lanye  k e i n  Die Beynünuny den ideynuine 
d i c h f  e n  g e h 6 l z Q e ~ f  und uon- wind den  n u f  an e i chen  Suk -  
hunden oden yep lun f  i ~ f  , ze44 ion  ü & e n l u ~ ~ e n .  
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Die Wildpflanzen, die auf den bewirt- 
schafteten kkern anzutreffen sind, 
werden ge~~einhin als "kckerwildkr5.uter " 
bezeichnet. Der Begriff "Segetalflora" 
~p?ird iihnlich benutzt und umfaßt die 
Filnnzcn~csellschaften, die sich je 
n x h  verschiedenen IJutzungsf ormen 
bzv. nach den jeweiligen Bodeneigen- 
schaf t en ent~rickeln, 

Der wesentlichste Faktor, der zur 
Ausbildung dizser typischen hcker- 
vildkraut-Gesellschaften führt, ist 
die jährliche Abfolge von Pflügen, 
Säen und Ernten, d.hm der wieder- 
holte Umbruch des Ackers, Die Pflan- 
zen des Ackers sind durch ihren 
!4achstunsrhythaus an diese Bedingun- 
gen an~;epaßt, Innerhalb eines Jahres 
wachsen diese Arten heran, blühen 
und produzieren Samen. 
Bis zur Ernte sind die Samen gereift 
und werden ausgestreut. Insofern 
verhalten sich die Rckerwildkräuter 
genauso wie die angebauten Kultur- 
pflanzen; und genau deshilb gelingt 
es ihnen auch, sich trotz der extre- 
men Bedingungen eines Ackers zu be- 
haupten, 

Was ist entstanden? 
Inzvischen ist es gelungen, verschie- 
dene Ackerwildkraut-Gesellschaften ab- 
zugrenzen, deren Vorkommen vor allem 
von Nutzung und Bodenart abhängig ist. 
Wichtig ist die Unterscheidung von 
Krautfluren in Halm- bzw, in IIack- 
fruchtäckern, 

Viele der Pflanzenarten aus den Halm- 
f ruchtäckern sind jeden bekan~it. 
So finden sich id Wintergetreide 
Pflanzen wie die Kornblume (Centaurea 
cyanus) , Klatschmohn (Papaver rhoeas) , 
licker-Steinsame (Lithospermum arvense) , 
Echte Kamille (Matricaria chamomilla) 
oder Rittersporn (Consolida regalis) - 
Pflanzen also, die eine tiefe Keim- 
temperatur benötigen und die man in 
den unterschiedlichsten Wildkraut- 
fluren der Halmäcker antreffen kann. 

IIackfruchtäcker sind in ihren charak- 
teristischen Merkmalen mit den Sommer- 
getreidefeldern zu vergleichen, denn 
der hauptsächlichste ~nterschie!!! zu 
den Hdmfruchtäckern besteht in den 
ulnterschiedlichen Bearbeitungszeiten. 
Hier fallt die Einsaat erst nach den 
Winter und es entwickeln sich Wild- 
krautfluren, deren Keimung erst mit 
der Vegetationsperiode einsetzt. 
Diese Pflanzen werden als Sommerein- 
jährige benannt, bekannte Arten 
sind der Erdrauch (Fumaria officinalis), 
die Saat-Wucherblume (Leucanthemum 
vulgare), die Hundspetersilie (Aethusa 
cynapium) oder der Weiße Gänsefuß 
(Chenopodium album). Auch sie finden 
sich je nach Standorteigenschaften 
in unterschiedlichen Gesellschaften, 

Zu guter letzt seien noch eil1 paar 
Pf lanzenarten genannt, die sich auch 
vegetativ vermehren können, zmB, über 
im Acker verbleibende Wurzelstiicke 
oder über die Bildung von Ausläuferm. 



Diese Arten gehören zu den h a r t n ä c k i g - ,  
s tenwi ldkräutern ,  V e r t r e t e r  s ind  be i -  
sp ie l swe i se  d i e  Acker-Winde (Convulvulus 
a r v e n s i s ) ,  d i e  Acker-Kratzdis tel  
(Cirsiurn arvense)  oder d i e  Quecke 
(Agropyron repens) .  

B e t r a c h t e t  man das  B i ld  i m  Gesamten, so 
kommen e r s t a u n l i c h e  Zahlen heraus  : 

Es g i b t  immerhin 250 b i s  300 
r e i n e  Ackerwildkrautar ten,  
d i e  i n  den verschiedenen 
Pf lanzengese l l scha f t en  anzu- 
t r e f f e n  s ind.  

Rund 25 Prozent  d i e s e r  Arten 
s ind  durch d i e  zunehmende In-  
t ens iv ie rung  bedroht ,  das  s ind  
genau 73 Arten. 
50 d i e s e r  Arten stammen aus 
den Halmfruchtäckern, d e r  
Rest aus H-ackfruchtflächen 
umä. 

Inzwischen h a t  s i c h  d i e  S i t u a t i o n  näm- 
l i c h  d r a s t i s c h  geändert  - zum Leidwe- 
sen eben d i e s e r  T ie r -  und Pflanzenge- 
s e l l s c h a f t e n  und auch des  menschlichen 
Auges, das  s i c h  h i e r  und da an bunten 
Ackerrändern e r f r e u e n  konnte,  
M i t  d e r  Einführung d e r  verschiedens ten  
P f l a n z e n g i f t e  (Herbizide)  oder Wuchs- 
stoffhormone wurde d e r  Schönheit e i n  
jähes Ende g e s e t z t .  Die Samen, d i e  s i c h  
o f t  jahre lang i m  Boden h a l t e n  können, 
werden durch d i e  Dosis am Keimen gehin- 
d e r t  und gehen nach s p ä t e s t e n s  10 b i s  
20 Jahren  zugrunde. 

Auch d i e  Saatgut re in igung t u t  e i n  ü b r i -  
ges  - d i e  Pflanzen,  d i e  nur  e i n e  kurze 
Keimphase haben und f r ü h e r  immer wieder 
m i t  den Weizen-u.ä.-Samen ausgebracht 
wurden, haben ke ine  Chance mehr und so 
verschwinden Farb tupfe r ,  wie s i e  e ine  
Kornrade (Agrosternma gi thago) ,  d a r s t e l l e n  
kann, 

Die Folgen sind I r a t a s t ~ o p h a l  und s p i e g e l n  
s i c h  i n  Zahlen n i e d e r ,  wie s i e  oben 
a l s  Ante i l e  d e r  Rote-Liste-Arten ge- 
schr ieben s ind.  
Wen wunderts,  da8 auch d i e  Tierwel t  ve r -  
schwindet,  Laufkäfer  u.ä. d i e  L i s t e n  d e r  
gefährdeten  Arten z ie ren .  Da braucht  man 
ga r  n i c h t  nur  d i e  v i e l e n  I n s e k t i z i d e  a l s  

A u s l ö s e r  anführen - d i e  gesamte In- 
t e n s i v i e r u n g ,  d e r  Drang, jedes Fleck- 
chen noch zu bewi r t scha f t en ,  i s t  h i e r  
d i e  Ursache. ?r 

Die Problematik,  h i e r  schützend e i n g r e i -  
f e n  zu wollen,  l i e g t  auf d e r  Hand. Schl ieß-  
l i c h  i s t  doch d i e  Landwirtschaft  p e r  Ge- 
s e t z  Naturnutzer  und -schützer  i n  einem. 

I ' . .  . ( ~ a n d -  und F o r s t w i r t s c h a f t )  . . . s i e  

d i e n t  i n  d e r  Regel den Zie len  d i e s e s  

Gesetzes." ( N N ~ ~ G ,  $1, ( 3 ) ) .  

Nun wird jedoch auch e i n  ernstzunehmender 
Naturschützer  kaum auf d i e  Idee kommen, das  
das  S p r i t z e n  und Düngen zu ve rb ie ten .  
Und dennoch g i b t  e s  e inen  Weg, e ine  Chan- 
ce f ü r  be ide  Se i t en .  Es geht  um den 

" S p r i t z f r e i e n  Ackerrands t re i fen" ,  
auch Ackersaum genannt. 
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5 36 
Schiitz von Lcbensst;i~tcri 

( 1 )  Die Bodendecke auf Wiesen. Feldrainen. unpr:niitzteni 
Gelände. an Hecken. Hängen und Böschiingen darf nicht ab- 
gebrannt werden. 

( 2 )  Chemische Pflaw-enbehandlungcmittcl dürfen iiiir aiif 
land wirtschaftlich. gärtnerisch oder forstwirtschaftlich ge- 
nutzten Flächen. Teichen für die Erwerbsfischerei und auf 
Hof- und Gebäudeflächen verwendet werden. 

Der 36 zielt ebenfalls auf den 
Schutz besonders der Saumbiotope 
hin, 
Von Bedeutung ist dabei der Abs. 2, 
in dem der Einsatz von Herbiziden 
geregelt wird. Dieser beschränkt 
sich .in der Landschaft schaf t auf 
landwirtschaflich, gärtnerisch oder - - 
forstwirtschaftlich genutzte Flä- 
chen, also nicht auf Wegraine, Saum- 
streifen usw, Dieses verbot wird 
noch nicht überall entsprechend 
gehandhabt. 
Das Abflämmen ist nach Abc. I 
zu jeder Zeit verboten. 

5 38 
Besonderer Schutz von Pflanzen und Tieren 

( 1 )  Es ist verboten. besonders geschützte Pflanzen oder 
Teile von ihnen zu entnehmen, zu beschädigen oder zu ver- 
nichten. 

(2 )  Es ist verboten, besoiidars gaschütztcn Tieren nachzu- 
stollcn. sic zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Ihre Eier, 

, Nester, Baue oder anderen Wohnstätten dürfen nicht entnom- 
, , J '  men. beschädigt oder zerstört werden. 

Die Vernichtung von Lebensräumen 
der bedrohten Tier- un.d Pflanzen- 
arten ist verboten. Ebenso jede 
andere Beschädigung der Arten selbst. 

Hingewiesen sei noch auf das Bach- 
barschaftsrecht, in dem die Ent- 
fernung von Gehölzpflanzungen zu 
Stdaßen festgelegt ist. Auf den 
vorgesehenen 1,50 Metern ist die 
Selbstentwicklung einer Kraut- 
Zone zuzulassen. Zu intensive 
Pflege wirkt wertmindernd. 



*86 L ! u a z ~ o y a S p ~ a &  pun 
uay3aH UOA a 8 e ~ u e n a ~ 1  pun zqnq3s  ' ~ u n q n a p a g  - „ a y 3 a ~  

auTa a 3 3 3  a Pa C ! ( ' 3 s ~ ~ )  83hONNTH BTIPIHVHS;G&VH~S;G~I~~CTN~ 

L a ~ q  I n e d  3 e ~ ~ a q i  ! , , u ~ a s s ~ ~ a S ~ a ~ ~ ~  UOA S u n q ~ ~ y ~ a q u n  pun 
n e q s n v  r a q  a q y a d s v  ~ ~ ~ s T ~ o I o ~ o , ,  ! m 6 ~ / t r o z  ~ a 3 3 e ~ q ~ ~ a a - m a  


