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Zur Nachhaltigkeil des Terrassenfeldbaues 

Peter Wolff uml Thumas-Manuel Stein' 

Einfiihrung 

DerTerrassenfeldbau, d.h . das Verfahren deT landwirlschafllichcn Bodennutzung, bei 
dem stark geneigle Hange in weniger gentiglc odcr ehene ParteUen (Terrassen) umge
sla llel werden, gi lt allgemein als e ines der wirkungsvollslen Verfahren zur Erleieh
teTung deT Hodenbearbeitung und zur Verhindcrung des Bodenabtrages (Wassererosion) 
in hiingigem Geliinde. Wenn dies talsachlich :wt rifft, dann stellt sich die Frage, warum 
dieses Verfahren oft nur lokal und/oder zcillich begrenzt zu cinem nachhaltigen Ein
salz: kommt? Daran schlieBt sich zwallgslaufig die grundsatzlichc Frage an: 1st ein 
nachha ltiger Terrassenfeldbau milglich, welches s ind die Uestimmungsgrunde fU T die 
Nachhaltigkeit von Tcrrnssensystenlen1 Nachfo lgend soli diesen Fragcn nnchgegan
gcnwerdcn. 

Zurn Begriff dcr Naehhaltigkeit 

Die, spateslens durch dcn crsten Bench! des Qub of Rome ausgcJoste Diskussion urn 
die Gefahren, denen die naWrlichen Ressourcen dieser Erde im Vcrlaufderwirtschafl
lichen En!wicklung ausgesctzt sind. hat letztlich auch die Frageder Nachhaltigkeit der 
Rcssourccnnutzung aufgeworfen. Soweil esden Agrarsektorbct riCft, waren es u.a. die 
Schwiichen der Grilnen Revolution, d .h. die durch sie begOllStigten Feh1elltwickJ un
gen, die zu einem Nachdenkell ilber die Nach hal tigkcit deT agranschen Entwicklung 
fUhrtc n. AusJOser einer genere!len Diskussion um Fragen der Nachhaltigkeit war schlicG
lich deT 1987 vero[fcllt lichte Bericht der Worltl Com mission on Environment and 
Development. Dieser Bericht wics cindringlich auf die Gcfahrcn hin, die allen Un
tlern dieser We!tdrohen. wenn sic wei terhin ihre EntwicklungaufPraktiken aufbauen, 
die weder oko!ogisch , noch sozinl oder wirtschaftlich naehha hig s ind (WORl.O 
CoMMISSION ON E NVIRoto'MENT AND DEVEtDPMENT, 1987). 

Die Begriffe "Suslainability" (NachhaJtigkeit) und ,.sustainable Development" fallden 
in den SOcr und 90er Jahren mehr und mehr Eingang in die Diskussion urn die gegenwii r
lige und kUllftige Ressourcennutzung, die Entwicklung der Wirtschaft ganz allgemein 
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unddariiberhinaus.Wobeidiel3egri ffsdefin itionennil:htimmer ei ndeutig,tei lweise 
sogarrecht widerspriichlich waren bzw. sind. 

Als Wort aJlein sagt ,.Sustainability" (Nachhaltigkcit) eigentlich noch nichts aus bzw. 
ist seine lledeutung sehT verschwommen, sehr unbestimmt. Jc nach Herkunft, Sicht
weise etc. des(r) llenutzcrs(in) wird Nachhaltigkeit dahcr aueh sehr untcrschicdlich 
definiert. Ers t in Verbindung mil cincm Ohjekt hzw. Gegenstand bekommt der Begriff 
Konturen, wird deutlicher, was darunterzu verSlehen is!. Wenn man sich mitder Fragc 
der Nachhaltigkeit befassen und zu operalionalen SchluBfolgerungen kommen will, 
erschcint es notwendig zuv~r zu klaren, fiir was, fiir welches Objekt Nacnhaltigkeit 
angestrebt werden soIl. Der 6egriff wird daher in jiingster Zeit auch immer mehr in 
Verbindung mit einem Objekt angewandt, z.B. sustainable resource usc, sustainable 
agr iculture, sustainable growth rates odcr sustainable development usw. (Wolff, 1994). 

Die FAO (1992) unternahm vor einigen lahrcn den Versuch, dUTCh cine erweiterte 
Definition dem Konzept "Sustainability" einen Tealistischen operationaJcn Charakter 
zugeben,indemsicdefinierte: 

The mallagement Gild conservation of the natural resource base alld the ori
elltalion oflecimological change /0 ensure {Ire allaillmenl alld cOlllilllled sal· 
isfacliOIl of humalT needs · food, water, sheller, clothillg alld fuel· for presenl 
alld future generatiolls. Such sustoillable developmellt, incllldillg agricllllllre, 
forestry alld fisheries, conserves genetic resources, land alld water resources, 
is ellvirol1melTfally !wll-degrading, is techllically appropriate, is ecollomically 
viable and socially acceptable. 

Dicse Definition der FAO leigt, daB cine I3cwcrtung dcr Nachhaltigkeit in bewg auf 
agrarische Produktionssystcmc und -mittel, zu denen auch der Te rrassenanbau ziihlt, 
immer in einem Spannungsfcld zwischen den natiirlichen Ressourcen, der Umwclt und 
den okonomischen und sOl.ialen Verhahnissen 1m Rahmen einer Gesellschaft steht und 
somit auch von dieser becinnuJ3t wird. Dicse Rahmenbcdingungen im Hinblick auf die 
Nachhaltigheit wurden sehr anschaulich von Becker (1997) beschrieben, sie sind be· 
zogcn auf!ienTcrrassenfeldbau inderAbb. I dargcs tellt. 

Funktionen und Bestandtei le von 1'errassensyslemen 

Eine Tcrrasse im Sinne des Bodcnschutzes is! naeh einer Definition des Soil Conserva· 
tion Service des US Department of Agriculture (1975): 
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Einc Tcrassenanlagc, insbesondere wen n es 5ich urn ci n l3anklerrassensys!cm handel!, 
bcslehl im Regcl fall aus mehrercn Terrasscn, die dUTch ein Enlwasserungssyslem lur 
nichterosiven AbfUhrung dcsoberinlischen Abtlusscs mi tcinandcrverbundcn sind. Fet
ner ist ein Terrassensys tcm in der Regel mil Wegen ausgestallel, die den Zugang lU 
den einlelncn Terrassen ermoglichen. Sofern es sich urn Bcw3sscrungslerrassen han 
deH, gehoTen zu dem System Zu leiter. die den ein1.elnen Terrassen das Bcwassc
rungswasscr lufiihren. 1m Zuge deT Entwicklung haben sieh sehr un terschiedliche 
Terrasscn!ypen herausgebildel. Ocr Idealtyp ist die Uankterrasse (eng!. bench lerrace). 

1m Rahmen des I3udcnschulzcs werden Terrasscn vorwiegend l ur Einschran kung des 
Dodenabtrages angeleg!. Dabei witd mit der An lage der Terrassen e ine Veriinderung 
der Hangneigung und Hangliinge lur Erziclung cines nichterosivcn obcriTdischen Ab
flu ssesangcstrebt. Darijber hinaus werden TerT3ssen u. a. auch l Ur Wasserrikkhallung. 
lur Kappung von Hochwasscrspitze n mi ltcls AbfluBve rzogerung, lurn Wasse r
konzentrationsanbau und zur Erle ichterung der Bcwirtschaftung angeleg!. 

OrdnungsgemiiB angeleglc und instandgchaltenc Terrassen tragcn zu ciner Vcrmi ndc
rung des obcrirdischen Abfl usses und des BodenablTagcs sowie l ur Vcrhinderung def 
Bildung von Ril len- oder Grabcnerosion bel. Sie sind ort die VOraussetzung l ur Meliora
tion erodierte r Hangtl achen. GenereH vcrmiigen die Terrasscn du rch Einsch riinkung 
des Bodenabtrages den Vcrlust von Icm:rcm Saatgut und von pnanzennlihrslofCen vcr
hindern. Um crrektiv lU scin, sind allerdings melst zusiitzliche Dodenschutzma8nahmen 
errordcrl ich, wic z .B. Sloppclmulchung, Kon tu r- und Strc irenanbau etc .. 

,------- ---------- -------- ------------- ----------- -- -- --- ---
Elhul/culluralvalues 
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Abb. I .Dic nachhaJ!ige EnlwickJung am Beispiel des Tcrrassenfcldbaues im Spannungsfc ld 

lUfUmweU(vcriindennachlki;kcr. 1997) 
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Abb. 2.Zwcckdicnlichkeil der Tcrrassicrung als Bodenschulzlcchnik - Einnu(lfaktorcn 
(ver.inderlnach Carson, 1990). 

Voraussctzungen und Degrenzungcn fUr die Anlage von Terrassen 

Die Auswahl dcrTerrassenform, des Tcrrasscntyps, wie auch die Anlage der Terrassen
sysleme insgesamt wird durch die naliirlichen Siandortverhaltnissc, die vorgcschene 
Bewirtschaftung und die vorl iegenden soziookonomischen Verhaltnisse beslimml. Die 
EinnuGf<lktoren sind in Abb. 2 naeh Carson (1990) d~rgestel!l. 

Terrassen ktinnen praklisch unter den meislen Bodenverhaltnissen angelegt werden. 
Ausnahrnen stellen zu steinige, sandige und flaehgriindige BOden dar, insbesondere 
wenn hierdurch die erdbautechnisehe Anlage und die Instandhaltung beeintraehligt 
wird bzw. die wirtschafttiche Sinnhaftigkcll niehl gegeben is!. Ullter norrnalcn Urn
slallden werden Terrassen nur aekerb~u1ieh oder zum Anbau von Obst- oder von 
Sonderkuhuren gellutzl. Die Nutzung als Griin tand oder als Forstfliiche erfoIgt nur in 
SOllderfallen, zB. bei der Aufgabe der aekerbau liehen NUlzung odef bei def Meliora
tion stark erodiertef Flaehen. Die Terrassierung bereits stark erodierler Flachen isl 

208 



aufgrund ihrer Marginaliliil wirtschllftlich meist iiu6crst fragwiirdig, wcnnglcich sic 
aus 6kologischen Griinden und lIufgrund der Offsi!e· Effekte durchaus si nnvoll sein 
kann. 

Die Anlage von Terra~scn wird nich! empfohlcn, wenn dllS Gdande zu nach, zu steil 
oder die Topographic exlrem irreguHir ist. Das GeHindegefiille isl e iner dcr wesentli· 
chen Fak!orcn, der die Praklikabili liil der Anlage von Terrassen bcstimmt. Mil dem 
Gelandeger<ille nimmt im Regelfall der Umfang der nOlwendigen Bodenbcwegungen 
zo, und dnmll aoch die BaukoSlcn sowie der Unlerhllltungsnufwand und die Schwierig. 
ke ilen der l3ewirlschaftung. Schlie!31ich wird ein Punkl crreichl, ab oem die genannlen 
bcgrenzenden Fakloren sHirker ins Gewkhl fallen als die Vortei le der Terrassen. Die 
Anlage von Terras.sen iSI dann im Regclfall nicht mehr als sinnvoll anzusehe n. 

Die Gefiillegrenze ab und bis zu der die Anlage von Terrnssen sinnvoll erscheinl, isl 
nicht durch cine Faustzahl oder Formd zu beslimmen, sie iSI abhangig von wirtschaftli· 
chen Faktoren, der geplllnien Nutzung und den bcglcitenden UodenschutzmaBnllhmen. 
Sie wird darfiber hinaus gerade in den Uindern der Drillen Welt durch den Landhunger 
der Bevolkerung bestimmt. Tcrrassen konnen bei grollen Hanglangen schon ab einem 
Geflille von 0,5% sinnvoll sein . Bankterras.~n werden in der Regel nach Sheng (1986) 
erst ab einem Gelanoegefiille von 12% angelegt. Als Obergrenze fOr die Anlage von 
Bankterrassen gilt in der Regel cin Gelandegeratlc von 47%. Dei hinreichender Boden· 
tiefe werden Haumlerrassen in der Praxis gar eincm Gelandegefli lte bis zu 58% (30") 
angelegt. Allerdings slels unler der Vorausselzong einer ordnungsgemaBen Land· 
bewirtsehaftung und einer vorbeugenden Unterhallung der Terrassensysteme. 

Be; irregu l ~ren lopographischen Verhaltnissen ist die Anlage hinreichend leich! zu be
wirtschaftender Terrassensysleme schwierig. Hierbei sind z.B. scharfe Kurven kaum 
vermeidbar und damil die Bewirtschaftung der Terrassen mit Maschinen slark einge· 
schrankt, cs sci denn es werden groBe Erdbcwegungen vorgenommen. Hinzu kommt, 
daO bci irregularer Topographie meist nachgrOndige BOden vorliegen, die enlspre
chend umfangreiche Enlbewegungcn nicht zulll$SCn. Daraus resullieren ungunstigc 
Terrasscnformen und groOe Bewirtschaftungserschwernisse. 

Bei dcr Anlage von Terrassensystemen iSI als Grundvoraussetzung zu Obcrprilfen, ob 
diese Systeme in Einklang mil den praktizierlen Uodennulzungssystemen der Land· 
wirle slehen, ob sie von den kiinftigen Nutzern akzeptier t und schlieOlich lIuch nacho 
haltig bewirtschaftet werden konnen. Dabei isl rur den Landwirt enlscheideml, ob die 
durch die Terrassen erzie lbaren Einkommenssleigerungen deull ich hOher liegen als die 
Aufwendungen rur die Anlage und die UnterhaJlung derTerrassensysteme. In diesem 
Zusammenhang komml dem wasserkonscrvierenden Effekt in der Regel eine gr06cre 
Bedeutung zu als dem booenschutzenden Effekt. Dies insbesondere, weil durch die 
Wasserriickhaltung meist unmittelbar und deutlich meBbarer eine Ertragsverbesserong 
erzielbarist. 
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Ikslimmungsrakton'n riir die NachhaUlgkeit des Terrnssenreldbaues 

1m Si rmc des Bodcnschulzes iSI ein Terrassensyslem immer dann als nachhall ig anw 
schen, wenn uureh die Terrassen der lludenablrng minimiert, die l3udenfruchtbarkeil 
erhallen oder sar gemehrt winl und damit die Flachen naehkommcnden Gcncrationen 
lum nachhaltigcn Anbau von Kulturpnanzen erhallen bleibcn. Voraussclzung hierfilr 
ist neben einer slandorlspezifi~hen Planung und Implemenlalion, die ordnungsgema
Be I3ewirlschaflUng und Unlerhallung der Termssensysleme. Die ordnungsgem1i1k 
Bewirlschaflung und Unterhaltung isl ruT den jeweiligen Landwirl allerdings nut in 
dem Umfang moglich, wie dies die gegebencn sich siandig verandernden Rahmenbe
dingungenzulasscn. 

Fur den Landwirl sind mcisl nicht die Bodenschulzaspekle von primater Bedeulung 
sondern die Erlragsverhallnissc und die llewirl~haftbarkcil der Terrassen. Lelztere 
hangl von dem Mcchanisierungsgrad uer Fe ldarbei ten abo Die Anforderungell s leigell 
von de t Handarbcits- zur MOlotisicrungsstufe. Iki Mcchanisierung der Fcldarbeiten 
iSI der ungehindcrte Zugang zur Einzcilerrasse zwingend erfordcrlich. Idcalcrweise 
sol1!e jede Terrassc zwciscilig, an jcdcm Endc, an das Wcgcnctz angeschlossen scin. 
Das Wegenelz selbst soil so ausgeSlallel scin, daB relativ sch nell gefahren werden kann 
und daB die oplima le Nutzlastmcngc pro Fahrl zu tmnsportic ren isl. Dies sctzt die 
Einha llung e iner Hochslsleigung voraus, die bei 12% licg\. Lcdiglich wcnn der Weg 
bei gruBcrer Sieigung noeh gerade gefiihrt werden kann, sind 15% Steigung noeh an· 
gangig. Dort wo der jeweilige Weg an ein Terrasscnende anschlieBt, sollte dieser so 
breil sci n, daO tin Wenden mil dem Arbeilsger'JI, Gespann oder Schlepper mogl ieh isl. 

Wiih rend auf der Handarbeilsstufe die Form sowie die Breite und Ui nge derTerf3 r.sen 
von rdal iv geringer (}edeulung ist, slellt bcreits die Gespannstufe aus arbei lswirtschaft· 
lichen Grunden deul liche Anfordcrungen an die entsprechende Geslahung der cinzel· 
nen Terrasscn. Sie sol ilen cine mOglichsl rechleckige Form und ein U ngen-ll rei lenver. 
hlillnisvon 6:1 habcn. ldeal ware ausarbcilswirtschaftlichen Griinden cine Mindeslliinge 
von 150 m, bei einer Breile von 30 m. Hinsichtl ich der Brcileder einzel nen Terrassc iSI 
fcrnetdiederleilige und kiin ftige Arbeitsbreilc dcreingesetzlen Gerlile zu berucksich
tigen. Die (}reile sollie glcichmiiOig und slcts ein Vielfaches uer Geralearbeitshre ite 
sci n, urn eine ralionelle Bewirtschaftu ng der Terrasscn zu ennoglichen. Je weiter die 
Mechanisicrung der Feldarbeilen voranschreilel, um so wichliger wird dieser Aspckl. 
Bei Schlepperzugr.ind Mindcsllangen von 300m aisoplimai anzuschen (WOLFF, 198 1). 

Die obigen idealen Abmessungen detTerrassen si nd in der Praxis allerdings kaum zu 
realisiercn, vor allem nichl mil zunehmender Gcliindcneigung. Nach Sheng (1986) r.teigt 
mil der Terrasscnlange zwar die Erfizienz der Bewirlschartu ng und essinken die Her· 
slellungskosten, aber mit der Unge steigl zugleich auch die abzuriihrende Wasser
menge und damit die Erosionsgef3hrdung, cs sci denn der Boden besitzt cine hohe 
Infil tra lionskapazili.il. Unler Iropischcn und subtmpischen KJimabedingungen halt Sheng 
(1986) aufgrund praktischcr Erfahrungen 100 m als die maximale Terrasscn liinge. Sheng 
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(1986) hait bci manuell hcrgcstellten und bewirtsehaflelen Temsscn eine I3reile von 
2,4 bis 5,2 m fiir aus reichend. l3ei Bewirlschaftung mit ci ncm Vicrradschleppcr und 
bci maschineHer Herslcllung sind naeh seiner Auffass ung 3,4 bis 8,2 m breitc Terras· 
sen alshinreichendanzusehcn.Auchsoll!endicl36schungshohcn,nachdenErfahrun· 
gen, die er in Taiwan und Jamaika gcsammeit hat , 2,00 m niehl iibersleigen. Gehl man 
davan aus, daLl bei maschincller Bewirtsehaftung dcr Tcrrasse n dic BOschungsh5he, 
d.h. dcr Htlhcnunterschied zwischen dcn Tcrrassen 1,80 m nicht iiberschrei ten soli, 
dann ist bci 27% Gelandegef:ille nur cine Terrasscnbrei te von 4,60 m zu erreichen. 
Aus diesen Zahlen witd deutl ieh, daB zwischen dcn aus arbcitswir!schaftlichen Griin
den als ideal anzusehenden Ahmessungcn derTerrassen unduen t:Ltsachlieh e rreichba
rcn Abmcssungcn crhcblkhe Diffcrenlcn hcs tchcn. Daraus kann abgelcitct werden, 
daLl die rationelle Bewirtschaftung der Terrasscn mit dem Zwang zu r Mechanisicrung 
dcr Fcldarbeiten abnimmt und sehr schncll cin Punkt errciehl wird, ab dem die 
Wirtschaftlichkcit des Terrasscnfeldbaucs nieht mehr gcgeben isl. 

Aufgrund dcs augenralligen Vorteils dcrTerrassen fU r den l30denschutz und die Riick
haltung des Niederschlag.~wasscrs wurde dcr Tcrrassenbau zu ciner zentralen Boden· 
sehulzmaBnahme in dicscm Jahrhundert. Wohl kaum ein Programm der Erosionsbe
kampfung glaubte ohne die Anlage von Terrassen auszukommcn. Wobei nur in scllcneren 
fallen die Landnutzcr gcfragt wurdcn, ob sie an ciner Terrassierung ihrer Anbauna
chcn intefessiert sind. In cinigen Fallen wurden sic gar dazu gezwungcn. Ein typisches 
Beispiel hicrriir is! d ie Bodenschu!zpolit ik in Kenia zu Zeile n de r britischen 
Kolonialherrschaft. Aber auch im Rahmen der ve rschiedenen Enlwicklungshilfevor· 
haben wurdcn den Bauern in Gebirgsregionen TerrassierungsmaBnahmen von exter
nen Experten oder von def Polilik aufgezwungen (VI:ECK el aI., 1995). Ertragsdcprcssion 
anstelle von Ertragsverbcsscrungen waren oft die Folge. Die Erfolge, wenn sic sich 
iibcrhaup! einstellten, rielen meist sehr be.scheide n aus. Zu oft wurde und witd zudem 
verkannt , daB dic Bereitschaft, cine nachhaltige, umweltvcrtragliehe Landnulzung zu 
bctreiben, stetsvon den inneren und liuBercn Zwangcn abhangig iSI, untcrdcnen ein 
Landwirt wirtschaftct. Die Erfahrung leigt, daB die Ucrcitschaft lU einem entspre
chcndcn Handeln um so geringer is!, je groBer die wirtschaftlichen Probleme und die 
8efiirchlungen eines EinkommensverlUSlcs sind. Mit zunchmender Verarmung nimmt 
fUr die Landnutzer die Moglichkeit einer ressourcenschonenden Landnutzung ab und 
die Bodendegradation zu (BAUM, 1994; WOLFF el al. , 1995). Da Terrassen nicht nur 
arbeitsaufwendig und kostspiclig in def Erslellung, sondern auch in der Unlerhaltung 
s ind, ist deren Nachhaltigkei! nur so lange gegeben. wie die Landnutzer in der Lage 
s ind die notwendigen lnstandhaltungsaufwendungen zu erbringen. 

Die Erfahrung zeigt, daB sich der Ackerbau bei Erreichcn bzw. Uberschreiten eines 
bes!immten volkswirtschaftlichen En!wickJung5Standes von den Terrasscn zuriickzieht. 
Dies geschiehl vor allero dann relaliv schnell , wenn sich fUr die bctroffene Devolke
rung andere, nichtlandwirlschaftliche Einkommensmoglichkciten ergebcn und wenn 
die landwirtschaftliehen Einkommen p ro Flli c heneinheit gegen ii bcr den 
niehtlandwittschaftlichen Einkommen deutlich zuriickbleiben. l n salchen Fal len wird 
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in det Regel in der Landwirlschaft zunehmend Albeit dUTCh Kapilal erselzl, d,h. es 
werden zunehnlend immer gr66ere Maschinen im Ackerbau eingescizi. Bcim Terrassen
anbau sioBI der Traktorcn- und Maschineneinsatz im Zuge obiger Enlwicklung und 
aufgrund der ungiinstigen Flachentlimensian seht schne ll an seine Grenze. Auf der 
anderen Seile isl vieicrorts zu beubachlen, daB cs zum Verrall tier Terrassensysteme 
kOmml, wenn die Einkommensverhaltnis...e der Landwirlesieh versehicehlern und!ooer 
die Akzeplanz bci den Landnulzern von Anfang an nicht gegcbcn war. Dies bedcutcl, 
daB Ackerbau mil Hilfc von Tetrassensyslemen naehhaltig nur bei Vorliegen bcstimm
ler soziokulturcllcr und wirtschaftl ieher Rahmcnbedingungcn mil Erfutg betricbcn 
werdenkann. 

Generell kann fcstgcslcllt werden, daB von einer Nach halt igkeit des Terrassenanbaues 
kaum naeh auswgehen isl, wenn 

• deT Anbau auf den Terrassen nichl mehTden erwarleten Ertrag bzw. Gewinn erbtingt: 

• sieh cine negat ive Entwicklung der l30denfruchtbarkei t durch Fehlplanung und 
MiBmnnagement der Terrassensysleme einslel lt ; 

• der Wunsch nach Albeilscrlcichlcrung und die NOlwcndigkeil zur Sie igerung der 
ArhcilsprOlJuklivitat sichnichlmchrcrrtillenlaBt: 

• die LamJnulzer nicht mchr hercil si nd den hOhercn Arbci lsbedarf und nnnnziellen 
Aufwcndungcn zu r Bcwirtschu flung und lnstandhaltung zu tii tigen, wenn sieh 
effizientere arbeitswir tschaftlichc und \ikono rnische Einsatzrnoglichkcitco 
entwickcln; 

• der Anbau auf den Terrassen zwar die Erwartungen der sic bewir tschaftenden 
Landwirte crfUllt , sieh aber ncgal iv auf die Interessen anderer auswirk t. 

Sc:hluRfolgerungen 

Mit der Anlage von Terrassen versuchen die Mcnschen von ultersher unter lopogra
phisch ungllnstigen Slandorlverhiihnissen Ackcrhau odcr den Anbau von Sonderkulturen 
zu betrciben. Terrassen entslanden bzw. enlslehcn immcr da rt , wo ein "Land hunger" 
vo rliegt und die Mensehen gezwungen sind, mangels von Alternativen Hanglagen fii r 
den Anbllu zu nuuen oder die anzubaucnde Kultur cine Terrassierung erforderlich 
machl (z. 8 . NaI3reisanbau) und die Standortverh~ltnisscdics aueh zulasscn. Dcsweitercn 
wurde in den Jetzlcn Jahrzehnlen die Terrassierung im Rahmen von Regierungs- und 
Hilfskampgnen als Schutz-, Enlwieklungs- und Sclbsthi lfemaBnahme in weilen Gebie
len (z. B. Alhiopien uml China) induzicrt. Iki tier ackerhaulichen Nutzung von Hang
lagen wurde und wird nichl zwangslaufi g lerrassierl. In scht vielen Fallen werden die 
Hiinge viclmehr ackerbaulich ohne spezielle BodensehutzmaBnahmcn genulzl. Die Ter
rassierung stelll somit eher die Ausnahme dar. 

Die vorliegende Arbeil versuchl, cine Antwo rt auf die Frage zu gebeo, ob Terrassen, 

212 



insbesondere in Entwicklungsliindem, entsprcchend der landlaufigen Meinung als nach
hallig wirksamc BodenschutzmaBnahmen anzusehen sind. Sie kommt zu der SehluB
fo lgerung, daB dies nurzei tlieh begrenzt der Fail ist. Bei einetTerrassenanlage handell 
es sieh urn e in von Menschen gcschaffenes technisches System, daB das Produkl seiner 
natilrlichen, sozialen, politischen und wirtschartliehen Umwel t iSI. Da die Fakloren 
dieser Umweltverhaltnisse im Entwicklu ngsprozeB keine auf Dauer res tstehenden Gru
Ben darstcilen, sich vielmehr jcder Zeit veriindem konnen, kann skh aueh die Nach
haltigkeit dcr Terrassensysteme andern. Die Nachhaltigkeit cines Terrassensystems ist 
zeitJich nur berristet zu iibersehen, sie kann nie alsdauerhaft angcsehcn werden. Folg
lich slell! sich die Fragc der Nachhalt igkeil eines Tcrrassensystems im Laufedcr Zeit 
immcrwieder nell. 

Die Naehhaltigkeit von groBeren Tcrrassensyslemcn ist schlicIUich aueh immer in 
Zusammenha ng mil den Institutionc n oder Nu tzergruppen zu sehen, die fu r das 
Systcmmanagement verantwortlich sind. Dcnn selbst tibeT cinen verhaltnismiillig kunen 
Zcitraum wird die Naehhalt igkei t des Terrassenanbaues nieht zu gewahrleislen sein, 
wenn keine Insti tution e)listiert, di e fU r den o rdnungsge rn aBen Belrieb und die 
Instandhaltung sowie gegcbencn falls auch fUr die nOlwendigen Anpassungen z.B. des 
Wegc- und Entwasscrungsnclzes Sorge tragt. Zurayk ( 1994) hat am Beispiel des Zerfal1s 
vo n Terrasse na nlagc n im Li banon die Ab hangigkeit def Nachha ltigkei t von 
l30dcnschutzmaBnahmen von den politischen und inst itutionellen Rahmenbedingungen 
deu tl ich gemaeht. Ob al1erdings die von ihm vorgeseh lagene Strategic zu r Rehabi lita
tion der Terrassenanlagen dureh die bloee Aklivierung der landliehen Kommunen von, 
Nichtregierungsorgani5ationcn (NGO's) zu realisieren iSI, muO bezweifelt werden. Die 
Rehabi litation kann nor gC!ingen, wenn die Rah menbedingungen insgesamt der 
Reaktivierung des TerTlIsscnanbaues Vorsehub lcisten. 

Bei der rlanung und Durehmhru ng von Bodens(;hulzprogrammen ist wesentlieh grundli
cher als bisher zu priifen, ob Terrassietungen wirklieh angebraeht sind und ob otIer in 
wclchem Ma6c aueh bei veranderlen Rahmenbedingungen deren Naehhalligkeit zu 
erwarten ist. 

Zusammcnfassung 

Ocr TCfrassenfcldbau 31s Verfahren der landwirtschaft liehen Dodennutzung, bei dem 
stark geneigte Hange in weniger gencigte weT cbene Parzellen (Terrasscn) umgcstaltet 
werden, gilt allgcmcin a1s eines der wirkungsvollsten Verfah ren zur Boden- und Wasser
konservierung und t1amit des Ressouteenschutzes. Die Terrassicrung ist fo lg lieh seil 
Jahrzehnten fester 13estandlcil der diversen Bodenschutzprograrnme in den Berg- und 
Gebirgs regioncn derTropen und Subtropen.llodenschutzexpertell, insbesondere aber 
die diversen Geberinstitutioncn sind immer wieder e rstaunt, dall die Terrassierung bei 
den Landnulzern auf ke ine oder oft nur auf cine verhaJtene Akzeptanz st6Bt. 
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III der vorl iegelldell Arbeit wird versucht, die FUllklionen und Beslandlei]e von 
Terrassensyslemen, die Voraussetzungen und Begrenzungen fU r die Anlage von Ter
rassen aufzuzeigen. Auf dieser Basis wird sodann versucht, die wcscntli chen 
Bcstimmungungsfaktoren flir die Nachhaltigkcit des Terrassenfcldbaues herauszuarbei
ten. Die Arbeit kommt zu der SchluBfolgerung, daB c.s sich bei einer Terrassenanlage 
urn ein von Menschen gcschaffe ncs technisches System handell, das das Produkt sei
ner natii rlichen, sozia len, poli tischen und wirtschaftlichen Umwelt ist. Au fg rullll der 
gegebenen Entwicklungsdynamik ist dic Nachhaltigkcit cines Terrassensystems nur 
zcitlich hefristet zu iibersehen. Auf die Bedeutung lokaler Institut ionen fti r d ie Funkti
onsrah igkeil und Nachhaltigkeit vun Terrassensystemen wird bcsonders hingewiesen. 

SuSlainll bilily of Farming Terraces 

Summary 

Building and maintaini ng lerraces has generally been believed to be the most advanced 
technique to promote the stability of sloping agricultura l land. Bench terraces espe
cially arc considered to be able to reduce erosion, increase inmtration, and make the 
land more easily manageab le during normal agricultural operations. Th is is why con
structing terrace systems has become a 1X'pular soil conservation measure duri ng this 
century within any soil and water conservation programme, especial ly in projccts funded 
by foreig n aid. But in many instances it could be observed that the terrace technology 
is rarely adopted by the land users after project fu nds dry up. 

This paper briefl y describes the functions and components of terrace systems as well 
as the condit ions and limitations of their (.'Onst ruction. Based on these facts this paper 
trys to show and emphasise that the conditions which lead 10 {he farming of terraces in 
a sustainabl e way should not be considered as being static. It is a facl thai lerrace 
systems are man made technical syslems. They are Ihe product of Iheir natural, social , 
political and economical environment. Changes ofthcse environmental condit ions may 
therefore resu lt inlo Changes in suslainabili ly of the terrace system as parI of a produc
tion system. Furthermore reference is made 10 Ihe importance of human insti tutions as 
a keyfactor tosustainabil ity ofterracesystems. 
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