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Abstract
FUCHS, H .- J .  &  K is t n e r , A . (1 9 9 9 ): D ie  W ü s tu n g  P fe rd s fe ld  im  S o o n w a ld  n ach  20  Ja h re n : e in e  

la n d s c h a f t sö k o lo g is c h e  B e s ta n d sa u fn a h m e , B e w e r tu n g  u n d  K o n z e p t io n  e in e r  s o z ia l- ö k o lo g is c h e n  
In w e r tse tz u n g .

[T h e  a b a n d o n e d  se tt le m e n t o f  P fe rd s fe ld  in  th e  S o o n w a ld  a fte r  2 0  y e a r s : an  e c o lo g ic a l  a n a ly s is ,  
e v a lu a t io n  a n d  c o n c e p t io n  fo r  a s o c ia l- e c o lo g ic a l  im p le m e n ta t io n ] . -M itt . P O L L I C H I A ,  86 : 35 -  68 , 
B a d  D ü r k h e im

T h is  s t u d y  d e a ls  w ith  an  u n iq u e  e x a m p le  o f  th e  p re se n t  p r o b le m  o f  c o n v e r s io n  in  R h in e la n d - P a -  
la tin a te , G e rm a n y . D u e  to  th e  B u n d e sw e h r-a ir f ie ld  w ith  a ll its  n o ise , 4 0 0  in h a b ita n ts  d e c id e d  to  
re se ttle  v o lu n ta r i ly  in  1979 , a n d  th e  v illa g e  P fe rd s fe ld  c lo se ly  lo c a te d  to  th e  r u n w a y  w a s  im m e d ia te ly
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fla t te n e d  c o m p le te ly . A f te r  th e  t r a n s fe r  o f  th e  p h a n to m - f ig h te r  g r o u p  to  M e c k le n b u r g - V o r p o m m e r n  
a n d  th e  c lo s in g  o f  th e  m ilita ry  a ir f ie ld  o f  P fe rd s fe ld  in  1997 , th e  a b a n d o n e d  se tt le m e n t g a in e d  in  s ig 
n ific a n c e . D u r in g  th e  la s t  2 0  y e a r s ,  a n u m b e r  o f  o u ts ta n d in g , b io lo g ic a l ly  v a lu a b le  a re a s  w ith  a v e ry  
in te re st in g  f lo ra  a n d  fa u n a  h av e  d e v e lo p e d  a t th e  p la c e  o f  th e  fo r m e r  v illa g e . T h e s e  a re a s  h av e  b e e n  
m a p p e d , c h a ra c te r ise d  an d  ev en  e v a lu a te d  in  th e  c o u r se  o f  an  e c o lo g ic a l  a n a ly s is .  A  d e ta ile d  c o n c e p 
t io n  fo r  a fu tu re  u t i l is a t io n  o f  th e  P fe rd s fe ld  a re a  c o n se q u e n t ly  c o n s id e r s  b o th  e c o lo g ic a l  an  so c ia l 
a sp e c ts . T h e  p la n t in g  o f  tree s  in  p la c e  o f  fo r m e r  h o u se s  ( fo l lo w in g  th e  id ea  „ G r ü n e  H e im a t “ -  
„ g r e e n  h o m e “ ) fo r  e x a m p le , h a s  p r im a r i ly  in  v ie w  th e  m e m o r y  o f  th e  v illa g e  o f  P fe rd s fe ld  an d  th e  
im p ro v e m e n t  o f  th e  a e s th e t ic a l im p re s s io n , b u t  a lso  th e  e s ta b lish m e n t  o f  im p o r ta n t  s t ru c tu r e s  fo r  
se v e ra l sp e c ie s  o f  a n im a ls . O n  th e  o th e r  h a n d , th e  t r a n s fo r m a t io n  o f  th e  r iv u le t  H a is c h b a c h  in to  a 
n a tu ra l s ta te  s h o u ld  c rea te  e c o lo g ic a l  r e c e s se s , b u t  it a lso  c a u se s  an  o b v io u s  im p ro v e m e n t  o f  th e  la n d 
sc a p e  s c e n e ry  a n d  th e  to u r is t  p o te n t ia l .
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Résumé
FUCHS, H .- J .  &  K is t n e r , A . (1 9 9 9 ): D ie  W ü s tu n g  P fe rd s fe ld  im  S o o n w a ld  n ac h  2 0  Ja h r e n : e in e  

la n d s c h a f t sö k o lo g is c h e  B e s ta n d sa u fn a h m e , B e w e r tu n g  u n d  K o n z e p t io n  e in e r  s o z ia l- ö k o lo g is c h e n  
I n w e r tse tz u n g

[L e s  v e st ig e s  d u  v illa g e  P fe rd s fe ld  d a n s  le S o o n w a ld  2 0  an s a p rè s : in v en ta ire  é c o lo g iq u e  et p a y s a 
ger, a p p r é c ia t io n  e t c o n c e p t io n  d ’u n e  m ise  en  v a le u r  s o c io - é c o lo g iq u e ] .  -  M itt . P O L L I C H I A ,  86: 
35 -  68 , B a d  D ü r k h e im

C e tte  é tu d e  a p o u r  s u je t  u n  e m p la c e m e n t u n iq u e  d a n s  to u te  la  p r o b lé m a t iq u e  d e  c o n v e r s io n  en 
R h é n a n ie -P a la t in a t . E n  r a iso n  d e  l ’ a é r o p o r t  d e  la  B u n d e s w e h r  (a rm é e  a lle m a n d e )  e t d e s  n u is sa n c e s  
s o n o r e s  q u i en  r é su lta ie n t , a eu  lie u  en  1979  le d é p la c e m e n t  v o lo n ta ir e  d ’ e n v iro n  4 0 0  h a b ita n ts , a in s i 
q u ’u n  a p la n iss e m e n t  c o m p le t  d e  la  lo c a lité  d e  P fe rd s fe ld  s itu é e  d ire c te m e n t à c ô té  d e  la  p is te  d ’ a tte r 
r is sa g e . S u ite  au  d é p la c e m e n t  d e  l ’ e sc a d re  d e s  c h a sse u r s  b o m b a r d ie r s  d a n s  le M e c k le m b o u r g  et la 
P o m é ra n ie  o c c id e n ta le  e t à  la  fe rm e tu re  c o n sé c u t iv e  d e  l ’ a é r o p o r t  m ilita ire  d e  P fe rd s fe ld  en  1 9 97 , les 
v e st ig e s  d u  v illa g e  d e  P fe rd s fe ld  re p re n n e n t  u n e  s ig n if ic a t io n  p a r t ic u liè re . S u r  l ’ e m p la c e m e n t d e  l ’ a n 
c ien n e  lo c a lité  se  s o n t  d é v e lo p p é s  p e n d a n t  les 2 0  d e rn iè re s  an n ée s  u n e  q u a n tité  d e  b io to p e s  p ré c ie u x  
av ec  u n e  f lo re  et u n e  fa u n e  in té re ssa n te . C e c i  a é té  c a r to g r a p h ié ,  d é c r it  e t a p p ré c ié  lo r s  d e  l ’ é t a b l is s e 
m en t d ’u n  é ta t  d e s  l ie u x  d u  p a y sa g e  e t l ’ é c o lo g ie . U n e  c o n c e p t io n  d é ta illé e  p o u r  la  m ise  en  v a le u r  à 
v e n ir  d e s  v e st ig e s  d u  v illa g e  d e  P fe rd s fe ld  p re n d  d o n c  a u ta n t  en  c o n s id é ra t io n  le s a sp e c ts  é c o lo g iq u e s  
q u e  so c ia u x . L a  p la n ta t io n  d e  n o u v e a u x  a rb re s  là  o ù  se  s itu a ie n t  ja d is  le s m a iso n s  ( id é e  d e  " G r u e n e  
H e im a t "  - " U n  c h e z - s o i  v e r t " )  v ise  p a r  e x e m p le  en  p r e m ie r  lieu  à  m a in te n ir  le so u v e n ir  d u  v illa g e  d e  
P fe rd s fe ld  e t à e n tre te n ir  la  b e a u té  d u  p a y sa g e ,  m a is  c rée  en  m êm e  te m p s  d e s  s t ru c tu r e s  d ’ h a b ita ts  trè s  
im p o rta n te s  p o u r  d if fé re n te s  e sp è c e s  a n im a le s . A  l ’ in v e rse , le s m e su re s  p o u r  r a m e n e r  le H a isc h b a c h  à 
so n  é ta t  n a tu re l a y a n t  p o u r  b u t  d e  c ré e r  d e  n o u v e lle s  n ic h es  é c o lo g iq u e s ,  o n t  a u s s i  p o u r  e ffe t  s e c o n 
d a ire  u n e  n ette  a m é lio r a t io n  d u  p a y sa g e  e t a in s i d u  p o te n t ie l  to u r is t iq u e .

1. Problemstellung
Rheinland-Pfalz war in den 80-er Jahren das Bundesland, welches durch die höchste 

Truppenkonzentration in Deutschland gekennzeichnet war und sogar als der „Flugzeug
träger der N A T O “ bezeichnet wurde. Insgesamt waren fast 34.000 ha oder 1,7 % der 
Landesfläche durch militärische Anlagen während des sog. „Kalten Krieges“ belegt. Mit 
den umliegenden Schutzzonen mit zivilem Nutzungsverbot betrug der Flächenanteil 
sogar fast 8 % . Bis Ende 1996 wurden in Rheinland-Pfalz 445 militärische Liegenschaften 
(ca. 10.000 ha) von den alliierten Streitkräften und der Bundeswehr freigegeben. D er rhein
land-pfälzische Flöchststand der militärischen Ausstattung wurde 1987 mit insgesamt fast 
87.000 Stationierungsstreitkräften sowie 41.000 Bundeswehrsoldaten erreicht. Bis 1999 
haben rund 75.000 Soldaten das Bundesland verlassen und rund 20.000 Zivilangestellte 
verloren dadurch ihre Arbeit.

D er Bundeswehrflugplatz Pferdsfeld im Soonwald ist eine der zahlreichen militärischen
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Anlagen in Rheinland-Pfalz, die in den vergangenen Jahren stillgelegt wurden und seither 
auf eine zivile Inwertsetzung warten. Die Konversionsmaßnahme beschränkt sich nicht 
alleine auf die Überführung des eigentlichen Flugplatzgebietes, sondern schließt die 
benachbarten ehemaligen Ortsgemeinden Pferdsfeld und Eckweiler mit ein. Eine beson
dere Brisanz beinhaltet die Tatsache, daß die genannten Gemeinden vor rund 20 Jahren 
wegen des militärischen Flugbetriebes eingeebnet wurden und deren Bewohner umsiedel
ten. Nachdem nämlich eine Intensivierung des Flugbetriebes bereits 1972 die zwangsweise 
Umsiedlung der kleinen Gemeinde Rehbach erforderte, brachte die kurze Zeit später ver
wirklichte Umstellung des verwendeten Waffensystems auf den Jagdbombertyp „Phan
tom“ für die Einwohner von Pferdsfeld und Eckweiler unzumutbare Lärmbelästigungen 
mit sich, da deren Häuser bis wenige Meter an die Start- und Landebahn heranreichten, 
was durch die Luftaufnahme von Pferdsfeld eindrucksvoll bestätigt wird (Abb. 1).

F u c h s  &  KISTNER: Die Wüstung Pferdsfeld im Soonwald nach 20 Jahren:
eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme einer sozial-ökologischen Inwertsetzung

Abb. 1: Luftaufnahme der intakten Ortsgemeinde Pferdsfeld aus Richtung Südwest im Jahre 1978 
(Foto: H. Kirchhof)

Aufgrund der besonderen Umstände erschien eine komplette Umsiedlung der Dörfer, 
allerdings auf freiwilliger Basis, als sinnvollste Möglichkeit. Zwischen 1979 und 1984 
verließen die meisten Familien ihren Heimatort und ihre Häuser wurden dem Erdboden 
gleichgemacht. Zwanzig Jahre nach der Umsiedlung dieser Gemeinden erinnern neben 
Gedenksteinen, einer Kirche, Friedhöfen und einem einzigen Bauernhof nur noch spär
liche Überreste an Pferdsfeld (Abb. 2) und Eckweiler. Weder für den mittlerweile still
gelegten Flugplatz noch für die ehemaligen Ortslagen liegt ein umsetzungsreifes 
Nutzungskonzept vor.
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eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme einer sozial-ökologischen Inwertsetzung

Abb. 2: Luftaufnahme der Wüstung Pferdsfeld aus dem Jahre 1996 (freigegeben durch das Landes
vermessungsamt Rheinland-Pfalz, Bildflug: 06.06.1996, Bildflugnummer 32/96, Bildnummer: 741)

Bisherige Vorschläge wurden aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht oder ganz 
verworfen. Im Sommer 2000 wird möglicherweise eine Machbarkeitsstudie für den 
Bau eines großen virtuellen Freizeitparkes mit einem Flächenbedarf von rund 700 ha in 
Auftrag gegeben. Die bestehenden Wüstungen würden in die Planungen mit einbezogen.

2. Zielsetzung
Ziel der Untersuchung ist es exemplarisch, auf der einen Seite eine Bestandsaufnahme 

der aktuellen Situation der Wüstung Pferdsfeld auf Grundlage ihrer Entstehung vorzu
nehmen und auf der anderen Seite ein Konzept zu einer sozialen und ökologischen 
Inwertsetzung unter Einbeziehung der bestehenden Ideen zu entwickeln. Um zu einem an 
die speziellen Gegebenheiten angepaßten Nutzungskonzept zu gelangen, werden zunächst 
die Umstände, die zur Umsiedlung führten, aufgearbeitet. Damit soll auch ein Beitrag zur 
jüngeren Regionalgeschichte geleistet werden.

Da in fast zwei Jahrzehnten ausgebliebender anthropogener Beeinflussung der nahezu 
ungestörten Ausbreitung einer bemerkenswerten Fauna und Flora ein recht großes 
Terrain zur Verfügung stand, werden auch die ökologischen Raumqualitäten nicht außer 
acht gelassen. Aus diesem Grund wird auf die Erhebung und Bewertung der Vegetation, 
welche in räumlich differenzierten Landschaftselementen zum Ausdruck kommt, sowie 
der Besiedlung durch charakteristische Tierarten und -gruppen ein entsprechend großes 
Augenmerk gelegt. Als Synthese der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und 
Gegenwart Pferdsfelds und seiner Umgebung resultiert ein Konzept für die zukünftige 
Inwertsetzung des Geländes.
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F u c h s  8c KISTNER: Die Wüstung Pferdsfeld im Soonwald nach 20 Jahren:
eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme einer sozial-ökologischen Inwertsetzung

Abb. 3: Rathaus und Evangelische Kirche von Pferdsfeld 1976 (Foto oben: W. Bohn) und 1998 
(Foto unten: A. Kistner)
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Ziel dabei ist, das historische Erbe Pferdsfelds zu erhalten und zu thematisieren, die 
besonderen ökologischen Gegebenheiten zu sichern und zu entwickeln sowie gleichzeitig 
eine touristische N utzung zu ermöglichen. Ein erarbeiteter Katalog mit Maßnahmen, die 
dem Erreichen des anzustrebenden Zustandes der W üstung zuträglich sind, wird vorge
stellt, um regional- und kommunalpolitischen Akteuren die Möglichkeiten der Gestaltung 
eines „W üstungsbiotopes“ vor Augen zu führen.

3. Methodik
Aus den drei existierenden W üstungen in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Bun

deswehrflugplatzes wurde aus persönlichen, informationstechnischen und die Ausdehnung 
des jeweiligen Areals betreffenden Gründen T ferdsfeld ’ ausgesucht. Nichtsdestoweniger 
sind die Ergebnisse und Konzeptideen nach entsprechender Voruntersuchung zumindest 
teilweise auch auf die W üstungen Eckweiler und Rehbach übertragbar.

Zu Beginn von entscheidender Bedeutung war die genaue Kenntnis des Geländes und 
der besonderen Geschichte der W üstung Pferdsfeld, was durch Geländebegehungen in 
Begleitung eines Ortskundigen realisiert wurde. Danach schloß sich die Kontaktaufnahme 
mit politisch Verantwortlichen und mit in die Konversionsmaßnahme involvierten Insti
tutionen an. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem verfügbaren Kartenmaterial und 
Luftbildern sowie Literatur zu allen Aspekten der zu behandelnden Themenkomplexe bil
dete die Grundlage für das weitere Vorgehen. Das Schrifttum zur Geschichte der Gemeinde, 
die Ansicht hunderter von Fotografien und mehrere Interviews mit ehemaligen Einwoh
nern verschafften einen Eindruck von der Situation vor der Einebnung der Siedlung. Eine , 
Zusammenstellung von entsprechenden Bildpaaren verhalfen, die damalige Situation in 
Pferdsfeld mit der heutigen zu vergleichen (Abb. 3 und 4).

D er landschaftsökologischen Bewertung der W üstung Pferdsfeld ging eine umfassen
de Bestandsaufnahme der Flora und Fauna voraus. D ie Erfassung der Landschaftselemen
te und der sie bildenden Pflanzenbestände erfolgte nach einem eigenen Kartierschema 
unter Zuhilfenahme von umfangreicher Bestimmungsliteratur und regionaler Florenwerke. 
Im Falle der Tierlisten wurde auf eine vorhandene Untersuchung zurückgegriffen, die durch 
eigene Beobachtungen gestützt und erweitert werden konnte. Für die kartographischen 
Darstellungen wurden die Com puterprogram m e Corel Draw 8 und ArcView G IS Version 
3.1 verwendet. Als Grundlagen dienten Flurkarten und topographische Karten unter
schiedlicher Maßstäbe.

4. Vorstellung des Untersuchungsgebietes
D as Untersuchungsgebiet umfaßt den Bereich der ehemaligen Ortslage Pferdsfeld in 

der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim im Landkreis Bad Kreuznach (Abb. 5). D er Ort, 
von dem nur ein einziger Bauernhof erhalten geblieben ist, war als typisches Haufendorf 
in Nestmuldenlage (B o h n  1970) in durchschnittlich 375 m ü .N N  angelegt (Gauß-Krüger- 
Koordinaten R  3398.600; H  5524.750). Naturräum lich wird die Um gebung der Seesbach- 
Spabrücker Hochfläche zugerechnet, welche den Hauptteil der Soonwald-Vorstufe bildet 
( U h l i g  1954). D ie Hochfläche tritt als weitgehend gerodeter, von SW nach N E  verlau
fender Streifen zwischen den dicht bewaldeten Quarzitrücken des Gauchsberges und 
Soonwaldes hervor, welche insbesondere seit dem Pleistozän als Härtlinge aus den weni
ger widerständigen Schiefern herauspräpariert wurden.

D er Untergrund im Bereich der W üstung Pferdsfeld besteht überwiegend aus Phyl- 
liten und Grünschiefern sowie vereinzelten Resten tertiärer Bodendecke mit Kies, Sand 
und Lehm ( B o h n  1970). An Böden findet man zumeist helle, relativ trockene, stein
durchsetzte Lehmböden mit einem gewissem Kalkgehalt, deren Güte für die ackerbauliche 
N utzung im Durchschnitt bei 25 bis 30 liegt (ATZBACH 1983). A uf den einst mit 
Gebäuden bestandenen Flächen ist der Boden überwiegend von einer zum Teil mehrere 
Dezimeter mächtigen Bauschuttdecke überlagert.

F u c h s  & KISTNER: Die Wüstung Pferdsfeld im Soonwald nach 20 Jahren:
eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme einer sozial-ökologischen Inwertsetzung
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Abb. 4: Kindergarten von Pferdsfeld 1976 (Foto oben: W. Bohn) und 1998 (Foto unten: A. Kistner)
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Als größere Bäche durchfließen die im Soonwald entspringenden Gräfenbach, Eller
bach und Gaulsbach den Raum, um nach Süden in die Nahe zu entwässern. Das Klima des 
Untersuchungsraumes ist dem „Westrheinischen Berg- und Hügellandklima“ zuzuordnen, 
das sich durch milde Winter und mäßig warme Sommer auszeichnet (BOHN 1970). Dies 
kommt in der Jahresmitteltemperatur von 7 bis 8°C zum Ausdruck. Auffallend ist die durch 
die Lage im Lee des Hunsrücks bedingte, vergleichsweise niedrige Niederschlagssumme 
von weniger als 650 mm pro Jahr. Das Gebiet ist vergleichbar dünn besiedelt. So verfügen 
die umliegenden Gemeinden jeweils nur über wenige hundert Einwohner und die nächst
gelegenen Kleinstädte Bad Sobernheim, Kirn und Gemünden liegen in etwa 8-10 km Ent
fernung von Pferdsfeld.

5. Die Entwicklung zur Wüstung
Vor der Umsiedlung war Pferdsfeld eine blühende Gemeinde mit verschiedenen Ein

kaufsmöglichkeiten (zwei Geschäftsläden, einer Bäckerei mit Café und einer Metzgerei), 
zwei Gastronomiebetrieben, einer Poststelle, eigener Grundschule, regem Vereinsleben, 
aber auch mit mehreren Außensiedlungen (u.a. das für die Staatsjagd berühmte Forsthaus 
Entenpfuhl) sowie der zweitgrößten Gemarkung im Landkreis Bad Kreuznach (Abb. 6). 
B a u e r  (1962) belegte eine fast kontinuierliche Besiedlung seit der Jungsteinzeit (4.000 -  
1.800 v. Chr.). Erstmalige urkundliche Erwähnung erfuhr die Ortschaft um das Jahr 1300 
unter dem Namen „Perdisfeld“, war aber zu jenem Zeitpunkt vermutlich bereits Kirchort 
für die Christen mehrerer Gemeinden (BOHN 1970).
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Abb. 6: Ortsgrundriß von Pferdsfeld kurz vor der Einebnung 1979

Die viele Jahrhunderte währende Entwicklung des Dorfes nahm aufgrund des durch 
den Militärflugplatz bedingten Fluglärmes ein jähes Ende, was durch den Beschluß der 
Umsiedlung Pferdsfelds und Eckweilers 1979 amtlich besiegelt wurde. Zunächst bot die 
Anlage, die auf einen Rasenflugplatz aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht, vielen Bür
gern der Soonwaldrandgemeinden Arbeit. Erst mit der Stationierung des Flugzeugtyps 
„Phantom“ 1976 wurde der Lärm unerträglich. Eine bereits im Vorfeld formierte Bürger
initiative verschaffte den Anliegen der Menschen in den damals bezeichneten „Phantom
dörfern“ Gehör. Am Ende der Bemühungen, Fragebogenaktionen, Lärmmessungen und 
auch innerhalb der Dörfer sehr kontrovers geführten Diskussionen stand die Entscheidung 
des weitaus überwiegenden Teils der Bevölkerung beider Orte, ihre Heimat zu verlassen 
und mehrheitlich nach Bad Sobernheim umzuziehen. Von Seiten des Bundesministeriums 
für Verteidigung wurden dafür finanzielle Unterstützungen erheblichen Umfangs gewährt.

Zwischen 1979 und Mitte der achtziger Jahre wurden die meisten der Gebäude dem 
Erdboden gleichgemacht und die knapp 400 Bewohner siedelten um. Das Baumaterial 
wurde teilweise zerkleinert und planiert, anschließend in weiten Bereichen mit Mutter
boden überdeckt. Heute erinnern ein einziger Bauernhof, der Friedhof, eine Trafostation, 
wenige Mauer- und Zaunreste und einige Straßen und Wege an das Dorf Pferdsfeld (siehe 
Abb. 2). Außerdem wurde ein Brunnen, der sog. Röhrbrunnen, wieder hergerichtet, ein 
Denkmal für den berühmtesten Sohn der Gemeinde, Paul Schneider, aufgestellt und eine 
Tafel zum Gedenken an den Ort enthüllt.

6. Erfassung des ökologischen Potentials
Hierbei wurden die vorkommenden Landschaftselemente sowie Tiere und Pflanzen 

der Wüstung Pferdsfeld charakterisiert, um danach eine ökologische Bewertung dieses
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Raumausschnittes vornehmen zu können. Zu Beginn galt es, zunächst die Bestandteile 
herauszuarbeiten, aus denen sich die Landschaft zusammensetzt. D azu gehören auch die 
rein anthropogenen Strukturen wie Straßen, Gebäude und deren Überreste. Nach der 
räumlichen Differenzierung einer Fläche von seiner Um gebung wurden allgemeine Daten 
erhoben sowie der jeweilige Pflanzenbestand ermittelt und vor O rt in einen umfangreichen 
Geländeprotokollbogen eingetragen. Jede Einheit erhielt eine Geländenummer und eine 
Kurzbeschreibung der Lage im Untersuchungsgebiet. Vermerkt wurde stets auch das 
Datum  der Vegetationsaufnahme, wobei eventuelle Nachkartierungen unberücksichtigt 
blieben. Die Exposition wurde mit Kompaß und Karte ermittelt, die durchschnittliche N ei
gung geschätzt und in 5°-Schritten notiert. Angaben über die aktuelle N utzung durch den 
Menschen und für die faunistische Bewertung relevante Vorkommen von Totholz wurden 
ebenfalls festgehalten. Zusätzlich war auf dem Aufnahmebogen Platz für ergänzende 
Beobachtungen zur Tierwelt und für Hinweise auf eine ehemalige N utzung oder auf den 
Sukzessionsablauf.

Die Vorgefundenen Pflanzen wurden bestimmt und ihre botanischen Nam en eingetra
gen. Dabei wurde zwischen Baum-, Strauch- und Krautschicht unterschieden, Thallo- 
phyten wurden nicht bestimmt. Alle Arten erhielten in Anlehnung an USHER &  E rz (1986) 
eine Häufigkeitsziffer:

1 = sehr häufig: sehr hohe Zahl von Individuen oder oberirdischen Trieben und/oder
sehr hoher Deckungsgrad

2 = häufig: hohe Zahl von Individuen oder oberirdischen Trieben und/oder hoher
Deckungsgrad

3 = stellenweise: geringe bis mittlere Zahl von Individuen oder oberirdischen Trieben
und/oder geringer bis mittlerer Deckungsgrad

4 = selten: sehr geringe Zahl von Individuen oder oberirdischen Trieben und/oder sehr
geringer Deckungsgrad
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Die Angaben sollen nicht absolute Werte suggerieren, sondern die Individuenzahl und 
Deckung der Arten in eine ungefähre Relation zur Fläche setzen. Die Resultate sollen 
keine pflanzensoziologische Vegetationsaufnahme ersetzen, wie sie beispielsweise 
DlERSSEN (1990) in Anlehnung an B r a u n - B l a n q u e t  (1964) vorschlägt, sondern lediglich 
einer ökologischen Zustandsbeschreibung dienen. Die Artnamen wurden weitgehend ent
sprechend der N om enklatur der „Flora von Deutschland und angrenzender Länder“ 
(SCHMEIL 1993) verwendet. In einigen Fällen wurde aber auch eine Bestimmung bis zur 
Unterart nach der „Flora des Nahegebietes und Rheinhessens“ (BLAUFUSS &  REICHERT 
1992) vorgenommen.

Im Untersuchungsgebiet mit einer Gesamtfläche von ca. 313.000 m2 wurden insgesamt 
10 verschiedene Landschaftselemente definiert sowie deren Flächenanteile berechnet 
(Tabelle 1). Die Ruderalflächen (40 % ) und Grünland (21 % ) nehmen dabei die größten 
Räume ein.

Die räumliche Verbreitung der jeweiligen Landschaftselemente zeigt innerhalb der 
W üstung Pferdsfeld ein M osaik von wenig differenzierten bis hin zu stark gekammerten 
Teilräumen (Abb. 7). Mehr als 100 solcher Teilräume wurden im Gelände kartiert. U m  das 
jeweilige Artenspektrum näher zu untersuchen, wurden für die unterschiedenen Land
schaftselemente entsprechende Beispielräume ausgewählt. Diese werden in den folgenden 
Kapiteln vorgestellt. Mit Hilfe der bewährten Tabelle der „Zeigerwerte von Pflanzen in 
M itteleuropa“ von E l l e n b e r g  (1992) wurden die Vorgefundenen Pflanzenarten bezüglich 
ihres ökologischen Verhaltens eingeordnet und ihr Vorkommen in genau dem jeweils 
betrachteten Geländeausschnitt erklärt. Damit konnte auf die jeweiligen Standortbedin
gungen geschlossen werden.

44



FUCHS &  K i s t n e r : Die Wüstung Pferdsfeld im Soonwald nach 20 Jahren:
eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme einer sozial-ökologischen Inwertsetzung

Tabelle 1: Anteile der kartierten Landschaftselemente an der Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes:

Landschaftselem ente Fläche [m2] Flächenanteil [%]

Ackerland 15.540 4,96

Grünland 66.101 21,10

Hecke 10.494 3,35

Gebüsch 9.397 2,99

Gehölz 34.033 10,86

Baumreihe 2.694 0,86

Brachland 21.459 6,85

Ruderalflächen 125.948 40,20
Genutzte Flächen (ohne 
landwirtsch. Nutzflächen) 7.133 2,28

Straßen, Wege, Gewässer 20.471 6,54

G esam tfläche 313.270 100,00

Landschaftselemente
Ackerland 

IxxH Grönland 
V /A  Fläche sonstiger Nutzung 
KvCvj Brachland 
£7*7*i Huderatfläche 

E 2 3  Hecke 
Gebüsch

>oo$$
>OÖO<

Kartengrundlagen:

FUirkarten, Flur Pferdsfekl 
im Maßslab 1;1000 (1991)

-35.982SD -3S.9824A

Abb. 7: Räumliche Verbreitung der Landschaftselemente in Pferdsfeld 1998
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6.1 Fließgewässer
Am  Beispiel des Haischbaches werden erhebliche ökologische Einschränkungen durch 

eine Verbauung nur allzu deutlich. D urch die Versiegelung der Sohle und des U fers wird 
der Wasserlauf fast vollständig vom umgebenden Boden und der angrenzenden Vegetation 
getrennt. Eine Strukturvielfalt, wie sie in natürlichen Gewässern gegeben ist, ging durch 
die Baumaßnahmen weitgehend verloren. D er Bewuchs am Rande ist zwar relativ dicht, 
besteht aber nur aus einer geringen Zahl an Wasser- und Sumpfpflanzen, die kaum in der 
Gewässersohle selbst wurzeln. Während Mädesüß {Filipéndula ulmaria) oder die Große 
Brennessel {Urtica dioica) stark dominieren, ist hingegen die Sumpfdotterblume {Caltha 
palustris) nur in Einzelexemplaren vorhanden. Die übrigen Arten stammen von den 
angrenzenden Grünland- und Ruderalbereichen und sind nur teilweise für feuchte Be
dingungen typisch: Sum pf-Kratzdistel {Cirsium palustre), Vierkantiges Weidenröschen 
{Epilobium tetragonum), Wald-Simse {Scirpus sylvaticus) oder Blutweiderich {Lythrum 
salicaria).

A uf einen recht hohen Stickstoffgehalt im Boden des Gewässerrandes, möglicherweise 
bedingt durch die intensiv bewirtschafteten Felder am Oberlauf, deutet die starke Präsenz 
der Brennesseln hin. D er Haischbach ist aufgrund seiner geringen Strukturdifferenzierung, 
Gefällsunterschiede, mitgeführtem Material, Kontakt zur Pflanzendecke am Bachrand und 
an Pflanzen in der Sohle als Lebensraum für Tiere nur von geringer Bedeutung. Es fehlt an 
Laich-, Ruhe- und Versteckmöglichkeiten sowie an Bereichen, die Schutz bei größeren 
Niederschlagsereignissen und damit verbundenen großen Wassermengen bei hoher Fließ
geschwindigkeit bieten könnten. Eine schwerwiegende Barriere für Tierwanderungen stellt 
auch die verrohrte Teilstrecke dar.

6.2 Stehende Gewässer
A uf dem ehemaligen Rasen-Fußballplatz am nordwestlichen Ortsrand führten 

vermutlich Erdbewegungen im Zuge militärischer Manöver zur Entstehung mehrerer 
Mulden, die sich nun Jahr für Jahr mit Wasser füllen, um aber bei länger ausbleibendem 
Regen im H ochsom m er bisweilen trockenzufallen. Ein dichtes Gebüsch von Schwarz- 
Erlen {Ainus glutinosa) und wenigen H änge-Birken {Betula pendula) säumt den weitaus 
größten der Tümpel, welcher erst allmählich von Wasser- und Sumpfpflanzen besiedelt 
wird, deren Vertreter Manna-Schwaden {Glyzeria fluitans), Brennender Hahnenfuß 
{Ranunculus flammula), Breitblättriger Rohrkolben {Typha latifolia) oder Gemeiner W olfs
trapp {Lycopus europaeus) bereits Fuß gefaßt haben. N ach außen treten zu den Erlen auch 
Sträucher wie Feld-Ahorn {Acer campestre), Roter Hartriegel {Cornus sanguínea) und 
Schlehe {Prunus spinosa) sowie verschiedene W iesenpflanzen. D er Tümpelbereich fügt sich 
unmittelbar an die das einstige Spielfeld nördlich begrenzende Hecke an und geht anson
sten in eine Brachfläche über.

Das Gewässer bietet einer Reihe von Tierarten einen Lebensraum, die an wechselnde 
Wasserstände oder gar Austrocknen des Gewässers angepaßt sind. Besonders die Larven 
vieler Insekten wie Dipteren (Mücken, Fliegen), Libellen und Käfer finden gute Lebens
bedingungen vor. Berg- und Teichmolche {Triturus alpestris und T vulgaris) sowie G ras
frösche {Rana temporaria) nutzen die Wasserstellen auf dem einstigen Sportplatz als Laich
platz. Spuren von Schwarz- {Sus scrofa) und Rehwild {Capreolus capreolus) deuten auf die 
N utzung als Tränke hin. Eine gewisse Rolle als sog. Trittsteinbiotop im Sinne von B l a b  
(1993) kann das Kleingewässer sicher spielen, da in Pferdsfeld selbst und auch in der 
W üstung Eckweiler weitere Tümpel liegen.

Ganzjährig wasserführend ist das zweite größere Stillgewässer in Pferdsfeld, ca. 200 m 
südlich des oben genannten. Sal-Weiden {Salix caprea) und Sauerkirschbäume {Prunus cera- 
sus) gedeihen an seinem Rand und beschatten einen kleineren Teil des Teiches, dessen U fer
vegetation sich im wesentlichen aus Wiesenpflanzen zusammensetzt. Nichtsdestoweniger 
haben Sumpf- und Wasserpflanzen wie der Breitblättrige Rohrkolben {Typha latifolia) und
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die Kleine Wasserlinse (Lemna minor) den Teich besiedelt und prägen neben dem Zotti
gen Weidenröschen (Epilobium hirsutum) das Gewässer.

D ie Larven zahlreicher Insektenarten finden in dem eutrophen Wasser beste Lebens
bedingungen vor. Insbesondere Libellen umschwärmen im Som mer in großer Zahl das 
Feuchtbiotop. Sowohl Großlibellen wie Plattbauch (Libellula depressa) oder Blaugrüne 
M osaikjungfer (Aeshna cyanea) als auch Kleinlibellen wie Frühe Adonislibelle {Pyrrho- 
soma nymphula) oder H ufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella) finden sich hier in der 
warmen Jahreszeit zur Eiablage ein. A ber auch Larven und Imagines von Schwimmkäfern, 
z.B. Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis) und Taumelkäfern (Gyrinus substriatus) trifft man 
an. N eben Wasserläufern (Gerris sp.), Rückenschwimmern (Notonecta sp.) und Köcher
fliegenlarven (Limnephilus sp.) dürften noch etliche andere Arthropoden und viele Kleinst- 
lebewesen den Teich bewohnen.

Auch Amphibien haben das Gewässer als Laichplatz angenommen. So waren große 
Berg- und Teichmolchpopulationen (Triturus alpestris und T. vulgaris) im Frühsom mer
1998 vorzufinden. D a BLAß (1986:119) den Radius des Jahreslebensraumes der Molche mit 
rund 400 Metern angab, kann davon ausgegangen werden, daß der überwiegende Teil der 
Amphibien auch außerhalb der Laichzeit in der W üstung lebt. Eine kleine Population von 
Grasfröschen {Rana temporaria) hat das Gewässer ebenfalls als Laichplatz gewählt. M ög
licherweise als Dauergast tritt ein Stockentenpaar {Anas platyrhynchos) auf, das im Januar
1999 gesichtet wurde. Andere Vogelarten sind zumindest in der Lage, vom N ahrungs
angebot durch gewässerbesuchende Tiere zu profitieren. Lediglich störend auf das ästhe
tische Em pfinden wirken sich Beton-, Eisen- und H olzteile am U fer aus, die bei der 
Anlage des Teiches zutage gefördert wurden. Für die Tiere stellen sie allerdings gute 
Versteckmöglichkeiten, Ansitzwarten und Sonnenplätze dar.

Die relative Nähe zu anderen stehenden Kleingewässern ist durchaus positiv zu 
bewerten, doch ist die Dichte an solchen Biotopen im Soonwald und seiner südlichen 
Vorstufe insgesamt nicht sehr hoch, was für weniger vagile Arten eine gewisse genetische 
Isolation mit sich bringt.
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6.3 Ruderalflächen

Von besonderem Interesse für den Arten- und Biotopschutz sind zweifelsohne die aus
gedehnten Ruderalflächen, die einen Anteil von 40 % im Untersuchungsgebiet ausmachen 
(siehe Tabelle 1). Die Unterschiede bei den Ausgangsbedingungen wirken sich auf klein
stem Raum aus und werden durch die Pflanzenbedeckung angezeigt. Eine unzureichende 
Zerkleinerung der Bauteile kann neben starker Verdichtung zu W asserstauung führen, 
während grobes Material mit geringem Anteil feinerer Korngrößenfraktionen eine hohe 
W asserdurchlässigkeit verursacht. Ist zudem die Bodenschicht über dem Schutt gering
mächtig, kann dieser leicht austrocknen und tagsüber Wärme aufnehmen, um sie bei N acht 
wieder abzugeben. Ruderalstandorte zeichnen sich zumeist durch hohe Stickstoffgehalte 
aus.

Es ergibt sich auf allen Flächen dieser Art im Untersuchungsgebiet ein M osaik von 
Pflanzen mit sehr verschiedenen ökologischen Ansprüchen. A uf im Bauschutt enthaltenen 
Kalk weisen Sträucher wie Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) und Krautige 
wie Raukenblättriges Greiskraut {Senecio erucifolius), Rainfarn {Chrysanthemum vulgare), 
Punktierter Gilbweiderich {Lysimachiapunctata), W eg-Distel {Carduus acanthoides) oder 
G old-K älberkopf {Chaerophyllum aureum) hin. Feuchte Stellen werden durch Weiden 
{Salix sp.), Mädesüß {Filipéndula ulmaria) und Rohr-Glanzgras {Typhoides arundinacea) 
markiert, wohingegen Zypressen-W olfsmilch {Euphorbia cyparissias) und besonders 
Zwerg-Schneckenklee {Medicago minima), Weißer und Echter Steinklee {Melilotus albus 
und M. officinalis) sowie Felsen-Fetthenne {Sedum reflexum) auf trockene Bereiche und 
in der Regel auch auf stickstoffärmere Stellen hindeuten. Wesentlich mehr Pflanzenarten 
mit großer Deckung lassen auf hohe Stickstoffgehalte schließen. Als Beispiele seien Geiß

47



fuß (Aegopodium podagraria), Große Brennessel (Urtica dioica), G old-K älberkopf 
(Chaerophyllum aureum) und Klebkraut (Galium aparine) genannt.

Die floristische Zusammensetzung auf den Ruderalstandorten ist kontinuierlichen Ver
änderungen unterworfen. Entsprechend der Artenzahl und der Besiedlungsdichte können 
Lebensform -Stadien der Sukzession unterschieden werden. Ein initiales Therophyten-Sta- 
dium, wie es G lavac (1996) für die sekundäre progressive Sukzession beschrieb, ist in der 
W üstung eher selten zu beobachten. Lediglich auf einer relativ begrenzten Fläche mit of
fenbar vor recht kurzer Zeit umgelagertem Schutt am südöstlichen Rand des Gebietes neh
men die nur als Samen überwinternden Pflanzen eine bedeutendere Stellung ein. In den 
einst bebauten Bereichen sind es vielmehr die Hem ikryptophyten und in geringerem Maße 
die Geophyten, welche die Pflanzenbedeckung beherrschen.

Erste Nanophanerophyten haben sich stellenweise durchsetzen können. Somit läßt sich 
die erreichte Stufe der Entwicklung etwa zwischen dem Stauden (Hemikryptophyten)- 
Stadium und dem Stauden-Gebüsch-Stadium einordnen, wobei zu bedenken ist, daß kein 
Sukzessionsverlauf dem anderen gleicht und Klassifizierungen schwierig sind, da die 
Ausgangs- und Rahmenbedingungen zum Teil stark variieren (vgl. G l a v a c  1996). N u r 
wenige Therophyten wie beispielsweise die Echte Kamille (Matricaria recutitd) oder der 
Zwerg-Schneckenklee (Medicago minima) erreichen kleinräumig geringe Vorkommen, 
weil sicher noch Verbreitungseinheiten in der „Boden-Sam enbank“ enthalten sind und ein 
Eintrag von Samen aus den umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen möglich ist.

Die Einordnung der bestimmten Pflanzen nach den Lebensform typen gemäß 
RAUNKIAER (ELLENBERG 1992) verdeutlicht die Dom inanz der Erdschürfepflanzen, zu 
denen Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans), 
W iesen-Knäuelgras (Dactylis g /ow era i^u n d  W iesen-Labkraut (Galium album  ssp. album) 
zu zählen sind. Quantitativ sowie in Bezug auf den Deckungsgrad sind die Geophyten 
bedeutend. Hierbei sind insbesondere Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) oder Meer
rettich (Armoracia rusticana) anzutreffen. Allerdings treten auch Acker-Winde (Convol- 
vulus arvensis) oder Kanadische Goldrute (.Solidago canadensis) in Abhängigkeit von den 
Umweltbedingungen mitunter als Geophyten auf.

An einigen Stellen konnten sich bereits kleine „Inseln“ mit Gehölzen herausbilden. Als 
Sträucher zu nennen sind dabei Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Eingriffeliger Weiß
dorn (Crataegus monogynd) oder H unds-Rose (Rosa canina). Aufgrund ihres raschen 
Wachstums erreichten einige Sal-Weiden (Salix caprea) schon Baumhöhe. A uf fast allen 
Ruderalflächen der W üstung Pferdsfeld sind Strauch- oder baumförmige Sal-Weiden 
vertreten. In der Krautschicht jedoch fehlt diese A rt zumeist, da der hohe Lichtbedarf der 
Pflanzen dort nicht mehr gedeckt wird. Eine gewisse Unterdrückung der Gehölzverjün
gung wird auch durch die vorhandenen Gräser und Stauden, allen voran die Kanadische 
Goldrute (Solidago canadensis), bewirkt (SCHMIDT 1998). Deshalb scheint ein baldiges 
Erreichen des Vorwaldstadiums hier nicht denkbar.

Für Tiere bieten die Ruderalstandorte, gerade auch aufgrund ihrer räumlichen 
Inhomogenität, wertvolle Habitate. Unterschiedlichste Blütentypen kommen hier zur 
Entwicklung und locken hinsichtlich der Mundwerkzeuge spezialisierte Insekten an 
( K n a u e r  1993). H inzu kommen vielerlei parasitisch, halbparasitisch oder räuberisch le
bende Kerbtiere. B l a b  (1993) gab alleine für den in Pferdsfeld allgegenwärtigen Rainfarn 
(Chrysanthemum vulgare) rund 145 Insektenarten als Besucher von Wurzeln, Stengeln, 
Blättern und Blüten an. Alle diese Arten sind ihrerseits Glieder umfangreicher N ahrungs
netze, an deren Ende meistens Vögel oder Säuger stehen. Ein Großteil der vorkom m en
den Vogelarten nutzt die Ruderalstellen als N istplatz, O rt der Nahrungssuche oder 
Versteck. Für Rebhühner (Perdix perdix) beispielsweise stellt das M osaik aus Hecken, 
Gebüschen, kleinen Gehölzen und großen Flächen mit Ruderalvegetation einen idealen 
Lebensraum dar, was die häufigen Begegnungen mit größeren Gruppen von ihnen während 
der Kartierarbeit belegen. Als eine Art der Roten Liste bevorzugt der Neuntöter (Lanius 
collurio) derartige Umweltbedingungen. D er inzwischen ebenfalls im Bestand erheblich
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zurückgegangene Feldhase (Lepus europaeus) wurde ebenso einige Male beobachtet wie 
Reh (Capreolus capreolus) und Rotfuchs (Vulpes vulpes).

Gerade die Ausdehnung der Ruderalflächen bei gleichzeitiger Verzahnung mit ande
ren Biotopen macht sie sehr wertvoll für einige Tiergruppen, deren Lebensraum in den 
letzten Jahrzehnten in M itteleuropa einer enormen Zerschneidung und Eingrenzung 
unterlag. Die Nähe zu vergleichbaren Flächen in der W üstung Eckweiler ist im Sinne 
eines Biotopverbundsystem s hervorzuheben. Somit sind die Ruderalflächen sehr wichtige 
Lebensräume für Flora und Fauna innerhalb der ansonsten eher monotonen agrarischen 
„K ultursteppe" in unmittelbarer Nachbarschaft des Untersuchungsgebietes.

6.4 Hecken, Gebüsche und Gehölze

U ber das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt finden sich Hecken, Gebüsche und 
Gehölze. D ie Hecken sind überwiegend gepflanzt und bestehen in Pferdsfeld teils nur aus 
wenigen Gehölzarten, teils aus diversen Sträuchern und Bäumen. Zumeist markieren sie 
Grenzen, sei es von ehemaligen Besitzparzellen, sei es von unterschiedlichen Nutzungen. 
Die ausgedehntesten Hecken begrenzen die einstige Sportplatzanlage und zeichnen sich 
durch sehr dichten Wuchs aus. Neben Bäumen pflanzte man überwiegend Sträucher aus 
der heimischen Flora.

Die heutigen Gehölze lassen sich in Pferdsfeld alle auf ehemalige Gärten oder Baum 
gruppen zurückführen. Beispielsweise haben einstige niedriggehaltene Hainbuchenhecken 
inzwischen stattliche Baumhöhe erreicht, während gerade alte Obstbäum e in Gärten bis 
heute erhalten geblieben sind. Meist wird ein üppiger Unterwuchs verhindert und nur 
einige Schattenpflanzen bilden die Krautschicht. Die Vielfalt an unterschiedlichen Zier- 
und Nutzbäum en garantiert über viele Wochen hinweg ein reichhaltiges Angebot an 
verschiedensten Blüten und Früchten.

Gärten ohne Bäume haben sich teilweise zu Gebüschen entwickelt, welche dann vor
wiegend aus Zier- und Obststräuchern bestehen. Von den gepflanzten Individuen haben 
sich am ehesten die Bäume auf Dauer halten können. H ierzu zählen die Obstsorten 
Kultur-Apfel {Malus domestica), Garten-Birnbaum {Pyrus communis), Zwetschge oder 
Mirabelle {Prunus domestica), um nur einige zu nennen. Ebenso existieren Ahorn-Arten 
des Spitz-, Berg- und Eschen-Ahorns {Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. negundo), 
die Walnuß (Juglans regia) oder eine mächtige Trauer-Weide {Salix babylonica). Weitere 
verholzende Pflanzen, die der Mensch eingebracht hat, haben bis zum heutigen Tag 
überdauert. Als Beispiele seien Brombeere {Rubus fruticosus), Himbeere {Rubus idaeus), 
Liguster {Ligustrum vulgare) und Flieder {Syringa vulgaris) genannt. In der Krautschicht 
konnten in den ehemaligen Gärten häufig Stickstoffzeiger wie Große Brennessel {Urtica 
dioica), Gemeiner Löwenzahn {Taraxacum officinale) oder Geißfuß {Aegopodium poda- 
graria) angetroffen werden. Weitere Gebüsche befinden sich am Rande der Ruderalflächen, 
wo sich strauchförmige Pflanzen stellenweise durchsetzen konnten.

Als elementare Bestandteile der traditionellen Kulturlandschaft sind Hecken, G ebü
sche und Gehölze von großer ökologischer Bedeutung. Dies trifft auch auf die entspre
chenden Strukturen in Pferdsfeld zu, obgleich diese nur teilweise aus typischen Pflanzen 
bestehen. Nichtsdestoweniger bieten die Pflanzen Verstecke, Sing- und Ansitzwarten, 
Reproduktionsstätten, Schlafplätze, Uberwinterungsorte und Plätze des Nahrungserwer
bes für unzählige Tierarten. Insbesondere auf das Nahrungsangebot wirkt sich eine große 
Zahl an Pflanzenarten positiv aus. Unterschiedliche Blühzeiten und Blütentypen bieten 
diversen Insekten Möglichkeiten der Ernährung. Von diesen oder den vorhandenen Früch
ten leben nicht zuletzt viele Vogelarten. B lab (1993) nannte eine ganze Reihe von Vögeln, 
welche die Hecken, Gebüsche und Gehölze zumindest als Teillebensraum aufsuchen. Von 
diesen kommen 23 Species in der W üstung Pferdsfeld vor. Rebhuhn {Perdix perdix) und 
Schwarzkehlchen {Saxicola torquata) sollen als Beispiele für bedrohte Arten gemäß der 
Roten Liste erwähnt werden (JEDICKE 1997).
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Hoch- und Niederw ild nutzen die Strukturen oft als Schlafplatz oder Versteck. 
Kleinsäuger und Amphibien verbringen eine Zeit des Jahres dort. Insekten, Spinnen und 
Schnecken finden optimale Lebensbedingungen vor ( B l a b  1993, K n a u e r  1993, Bundes
forschungsanstalt für N aturschutz und Landschaftsökologie 1987). Im Sinne der Vernet
zung von Biotopen komm t den genannten Landschaftselementen große Bedeutung zu. 
Gerade für Waldarten stellen sie Trittsteinbiotope zwischen Waldgebieten dar, in diesem 
Falle zwischen den Quarzitrücken des Soonwaldes und dem Gauchsberg sowie den 
bewaldeten Tälern der nach Süden entwässernden Bäche. Auch im Hinblick auf die Land
schaftsästhetik erhöhen Hecken, Gebüsche und Gehölze durch ihre kammernde Wirkung 
die Strukturvielfalt eines Gebietes. Sie geben dem Auge des Betrachters Fixpunkte zur E r
fassung des Landschaftsbildes.
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6.5 Brachland

In der W üstung sind Brachen recht selten (knapp 7 % Flächenanteil, siehe Tabelle 1), 
da die zur Zeit der Besiedlung genutzten landwirtschaftlichen Flächen auch heute noch als 
Acker und Grünland bewirtschaftet werden. N u r schmale Streifen am Rande von G rün
land oder schwierig zu bearbeitende Bereiche fielen aus der N utzung heraus. Einzige A us
nahme bildet der Sportplatz. Die Rasenfläche entwickelte sich durch Einwanderung von 
Gräsern und Kräutern des Grünlandes zu einer großen Wiese, die indes allmählich ver- 
staudet und verbuscht. D ie typischen Wiesenvertreter Glatthafer (Arrhenatherum elatius), 
W iesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), W iesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata) und 
Gemeiner Löwenzahn (Taraxacum officinale) bilden den Großteil der Krautschicht. Sie 
sind ebenso wie die weitaus überwiegende Mehrzahl der Arten des Brachlandes den 
Hem ikryptophyten zuzurechnen.

Wenige Geophyten wie A cker-Kratzdistel (Cirsium arvense) und Huflattich (Tussilago 
farfara) sowie vereinzelte krautige Chamaephyten, beispielsweise Gamander-Ehrenpreis 
(Veronica chamaedrys) und Therophyten, etwa Rauhhaarige Wicke (Vicia hirsuta), mischen 
sich darunter. Stellenweise kommen Sträucher und kleine Bäume auf. Zu erwähnen sind 
hier Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Sal-Weide (Salix caprea).

D as Spektrum an Tierarten, welche die Brachflächen besuchen, ist vergleichbar mit dem 
der Ruderalflächen, wenn auch die Artendiversität des Pflanzenkleides geringer ist und 
insbesondere bei der Gruppe der Insekten demzufolge Abstriche zu erwarten sind. Reh 
(Capreolus capreolus), Rebhuhn (Perdixperdix) und Fasan (Phasianus colchicus) waren bei 
den Kartierarbeiten als Wildarten anzutreffen. Unter den Arthropoden fielen zahlreiche 
Feldwespen (Polistes sp.), einzelne Wespenspinnen (Argiope bruennichi) und verschiedene 
Tagfalter auf, darunter der gefährdete Schwalbenschwanz (Papilio machaon).

Brachflächen sind beachtenswerte Rückzugsräum e für Arten des Grün- und A cker
landes. Dies gilt sowohl für Pflanzen, wie etliche Ackerwildkräuter, als auch für Tiere aus 
unterschiedlichen taxonomischen Einheiten.

6.6 Grünland

N ach Termini der Pflanzensoziologie handelt es sich bei den Grünlandflächen in Pferds
feld ausnahmslos um sog. Glatthaferwiesen. So ist es auch der Glatthafer (Arrhenatherum 
elatius), der neben weiteren Gräsern wie W iesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata) und 
W iesen-Fuchsschwanzgras (Alopecuruspratensis) die Bereiche bestimmt. Charakteristisch 
sind darüber hinaus Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Gemeiner Löwenzahn (Ta
raxacum officinale) und Weiß-Klee (Trifolium repens). Geprägt wird das Artenspektrum 
neben den Standorteigenschaften von der Bearbeitung durch den Menschen. A uf allen 
Grünlandabschnitten der W üstung wird eine zweifache Mahd durchgeführt und so eine 
gewisse Auslese entsprechend der Samenreife der Pflanzen bzw. ihrer Fähigkeit zu vege
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tativer Fortpflanzung getroffen. Auch hier sind mehrjährige Arten bevorzugt und solche, 
die über Ausläufer oder Rhizome ihre Ausbreitung bewerkstelligen.

Etwas feuchtere Stellen in den Wiesen wie etwa Mulden, in denen sich Wasser sammeln 
kann, oder Bereiche in Gewässernähe sind durch das Vorhandensein von Feuchtezeigern 
leicht zu erkennen. So zeichnet sich die größte Wiese im nordöstlichen Teil des U ntersu
chungsgebietes überwiegend durch Frischezeiger und bezüglich der Feuchte indifferente 
Arten aus. In Nähe des Baches und entlang kleiner Tiefenlinien sind allerdings Zeiger
pflanzen für Feuchte, z. B. Spitzblütige Binse (Juncus acutifloms) und Vierkantiges Wei
denröschen (Epilobium tetragonum) anzutreffen. Je  größer die Heterogenität der Wiesen 
in bezug auf Feuchte, Nährstoffangebot, Relief, Exposition und Böden und die Verzah
nung mit anderen aktuell anthropogen kaum beeinflußten Biotopen ist, desto größer ist 
auch die zu erwartende Vielfalt an Arten. Bewirtschaftetes Grünland bietet nach B l a b  
(1993) im gesamten Bundesgebiet für insgesamt 456 Pflanzenarten geeignete W uchsbedin
gungen.

Die Tierwelt des Grünlandes wird in erster Linie von Arthropoden bestimmt. 1.300 
Spezies Fliegen, Käfer und Hautflügler, 60 Arten Schmetterlinge und 43 Spinnenarten 
haben in allen Formen des Grünlandes zusammengenommen ein Zuhause ( K n a u e r  1993). 
Bei den Geländearbeiten in Pferdsfeld konnten 10 Heuschrecken- und 15 Tagfalterarten 
nachgewiesen werden. Gerade die enge Nachbarschaft zu Hecken, Gebüschen, Gehölzen, 
Brach- und Ruderalflächen läßt Wanderbewegungen zwischen den verschiedenen H abita
ten zu, sowie Rückzugsmöglichkeiten während der Bearbeitung der Wiesen.

6.7 Ackerland

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich nur wenige Acker, allesamt am süd
lichen und südöstlichen Rand gelegen. Sie sollen deshalb nur kurz erwähnt werden, da sie 
wenige Pflanzen- und Tierarten beherbergen. Durch alljährliche Bodenbearbeitung und 
den Einsatz von Bioziden wird das Aufkomm en von W ildkräutern und den darauf 
spezialisierten Tieren weitgehend unterbunden. In zwei Gerstenfeldern wurden nur 
einige „U nkräuter“ wie Acker-Hundskamille {Anthemis arvensis), Gewöhnlicher Erd
rauch {Fumaria officinalis) oder Acker-Stiefmütterchen {Viola arvensis) und wenige andere 
festgestellt. Von negativer Bedeutung sind die Ackerflächen auch aufgrund des Eintrages 
von Pflanzenschutzmitteln und Kunstdüngern in benachbarte Biotope sowie der 
Zerschneidung und Isolation der Lebensräume von Arten mit beschränkter Vagilität.

6.8 Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen

Räumlich über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt, finden sich einzelstehende 
Bäume, Gruppen oder Reihen von Bäumen. Die meisten von ihnen wurden als Allee, 
Grundstücksbegrenzung sowie als O bst- oder Zierbäume gepflanzt. Bei den Einzelbäumen 
wurden aber auch markante Bäume aus der Zeit nach der U m siedlung kartiert. In der 
Regel waren seither lediglich Sal-Weiden in der Lage, Baumhöhe zu erreichen. Die Bäume 
bieten vor allem für Vögel entsprechende Nistplätze, Ansitz- und Singwarten, Deckung 
vor Freßfeinden, O rt des Nahrungserwerbs, fördern aber auch das Überleben von Schwär
mern, Spinnern, Käfern, Glasflüglern und vielen anderen Insekten ( B l a b  1993). Von Vor
teil ist auch die Nähe zu anderen Bäumen und geeigneten Kontaktbiotopen. Totholz kommt 
an einigen Stellen vor und ist ebenfalls positiv zu bewerten, da es spezialisierten Arten wie 
beispielsweise höhlenbrütenden Vögeln oder diversen Käfern Lebensbedingungen bietet. 
Neben einer offenkundigen Vernetzungsfunktion steigern die Bäume den ästhetischen Ein
druck erheblich. Außer einzelstehenden Bäumen wurden auch innerhalb von Gehölzen 
befindliche besonders markante Exemplare, welche die Kronen der übrigen Bäume deut
lich überragen, mit aufgenommen (siehe Abb. 7).
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6.9 Straßen- und Wegränder

Die Ränder der befestigten Straßen und Wege wurden in Abb. 7 nicht gesondert erfaßt, 
wohl aber ihre Pflanzenarten bestimmt. Daraus geht die Sonderstellung dieser Saum bio
tope hervor. Die Pflanzen müssen zum Teil mit sehr wenig Bodensubstrat auskommen, 
sind starken Temperaturschwankungen und gerade sommerlicher Hitze, hoher Einstrah
lung sowie Trockenheit ausgeliefert.

Alle Vorgefundenen Arten sind zumindest Halblichtpflanzen. Riesenbärenklau (Herac- 
leum mantegazzianum) und Stink-Kresse (Lepidium ruderale) lassen sich gar den Voll
lichtzeigern zuordnen. Bezüglich der Temperaturen können alle Spezies der Gruppe der 
Mäßigwärmezeiger bis W ärmezeiger zugerechnet werden, so auch Gemeiner Beifuß 
(Artemisia vulgaris), H opfen-Klee (Medicago lupulina) und Klebriges Greiskraut (Senecio 
viscosus). Die trockensten Stellen, sei es durch leichten Wasserabfluß, etwa auf Asphalt, sei 
es durch hohe W asserdurchlässigkeit des Substrates, werden von echten Trockenheits
zeigern bewohnt, wie zum Beispiel den Dickblattgewächsen der Gattung Sedum , der 
Rapunzel-Glockenblum e (Campanula rapunculus) oder auch vom Kleinen Sauerampfer 
(Rumex acetosella).

Insgesamt haben an den Straßen- und Wegrändern die perennierenden Pflanzen deut
lich die Oberhand. Therophyten wie Klebriges Greiskraut (Senecio viscosus), Futter-Wicke 
{Vicia sativa) und Besenrauke (Descurainia sophia) spielen eine eher untergeordnete 
Rolle. Einigen Pflanzen gelingt es stellenweise, die Asphaltdecke zu durchdringen, 
beispielsweise dem Huflattich (Tussilago farfara) und so die allmähliche Zerstörung des 
Belages voranzutreiben. Inzwischen konnten auch kleine Sträucher wie Besenginster 
(Sarothamnus scoparius), H unds-Rose (Rosa canina) oder Brombeere {Rubus fruticosus) 
auf den ehemaligen Bürgersteigen Fuß fassen. So können sich Pflanzen annähernd unge
stört entwickeln, die nur auf diesen Sonderstandorten entsprechende Wettbewerbsvorteile 
gegenüber den sogenannten „Allerweltsarten“ aufweisen. Einige von ihnen ziehen 
bestimmte Insektenarten an, die sich, wenn auch oft nur im Larvalstadium, auf sie als N ah 
rungsquelle spezialisiert haben und erhöhen damit auch die Komplexität der N ahrungs
netze und der angrenzenden Biozönosen. Außerdem dienen die schmalen Streifen der 
Verbindung von verschiedenen Biotopen der Umgebung. Erwähnt werden muß, daß die 
Pflanzen auf dem Friedhof und auf dem Grundstück des Bauernhofes nicht erfaßt 
wurden.
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7. Bewertung der Artenlisten von Pflanzen und Tieren

7.1 Die Pflanzen des Untersuchungsgebietes

D as heutige Pflanzenkleid der Soonwaldvorstufe ist das Resultat der über viele Jahr
hunderte hinweg wirksamen Tätigkeit des Menschen. Pflanzengeographisch gehört das 
Gebiet zur „subatlantischen Provinz der mitteleuropäischen Florenregion“ (BLAUFUSS &  
REICHERT 1992: 20). Vor dem Beginn stärkerer menschlicher Siedlungstätigkeit bedeckten 
ausgedehnte Buchenwälder den Raum, stellenweise waren aber auch Eichen dominierend. 
Erle, Esche, Birke, Ulme, Ahorn und verschiedene Sträucher prägten die buchenfreien 
Teile des Landstriches (vgl. BLAUFUSS &  REICHERT 1992).

D a das Klim a seit dem Subatlantikum etwa 600 v. Chr. keine wesentlichen Verände
rungen erfahren hat, stellen W aldgesellschaften mit den beschriebenen Gehölzen und ihren 
krautigen Begleitern die heutige potentielle natürliche Vegetation dar (G lav ac  1996). 
Erhalten sind diese Wälder aber kaum mehr. Die Waldgebiete des Soonwaldes bestehen 
oftmals aus gebietsuntypischen Nadelhölzern in M onokultur oder sind durch forstwirt
schaftliche Maßnahmen nachhaltig verändert. A uf den waldfreien Biotopen sind fast 
ausnahmslos Sekundärbiotope anzutreffen. D er Zerstörung von Naturlandschaften steht 
aber auch die Schaffung von Kulturlandschaften gegenüber, welche die Vielfalt an Land
schaftselementen beträchtlich erhöhte. „Wegen des Wegfalls verbreitungsbiologischer
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Barrieren, aufgrund der Entstehung anthropogener Standorte und des kontinuierlichen 
Ausübens bestimmter Nutzungsarten kam es zu einer Florenbereicherung, zur Differen
zierung der Pflanzendecke und Entstehung neuer anthropogener, naturferner Pflanzen
gesellschaften“ ( G l a v a c  1996:40). Zum einen etablierte der wirtschaftende Mensch W uchs
orte für Pflanzen, die ursprünglich nicht der Flora angehörten, zum anderen führte er aber 
auch gezielt Kulturpflanzen und ungewollt viele weitere Arten ein, von denen nicht weni
ge lange Zeit nicht mehr aus unserer Landschaft wegzudenken waren.

D er Trend zu einer Bereicherung der Flora kehrte sich aber schon im 19. Jahrhundert 
um, als der Flächenanspruch der Menschen zusehends stieg und Kunstdünger, Pestizide 
und Mechanisierung die Landwirtschaft stark veränderten. Alle geschilderten Entwick
lungen durchlebte auch die kleine Gemeinde Pferdsfeld, ehe die U m siedlung völlig neue 
Voraussetzungen für das Gedeihen der Pflanzen- und Tierwelt eröffnete. Bei der Kartier
arbeit im Untersuchungsgebiet wurden 371 Pflanzenarten aus 71 Familien bestimmt.

FUCHS & K i s t n e r : Die Wüstung Pferdsfeld im Soonwald nach 20 Jahren:
eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme einer sozial-ökologischen Inwertsetzung

7.1.1 N u t z - und Zierpflanzen

Viele dieser Arten wurden einst von Pferdsfelder Bürgern gepflanzt. Einige behaup
teten sich bis zum heutigen Tag oder sind gar verwildert, um ihren Bestand noch auszu
dehnen. Es werden in der Um gebung verschiedene N utzpflanzen angebaut, deren Samen 
vereinzelt auch innerhalb der W üstung Pferdsfeld keimen und zur Samenreife gelangen 
können. Die Felder im Gebiet waren im Jahre 1998 mit H afer (.Avena sativa), Gerste (Hör- 
deum vulgare) und Weizen (Triticum aestivum) bestellt. In den Wiesen und Ruderalflächen 
treten immer wieder Futter-Wicke (Vicia sativa) und Luzerne (Medicago sativa) auf. Weit
aus auffälliger sind die zahlreichen früchteliefernden Bäume und Sträucher: Walnuß 
(Juglans regia), Quitte (Cydonia oblonga), Kultur-Apfel (Malus domestica), Garten-Birn
baum (Pyrus communis), Zwetschge, Mirabelle (Prunus domestica), Sauerkirsche (Prunus 
cerasus), Süßkirsche (Prunus avium), Rote und Schwarze Johannisbeere (Ribes rubrum, 
R. nigrum), Stachelbeere (Ribes uva-crispa), Himbeere (Rubus idaeus) und Brombeere 
(Rubus fruticosus). Die beiden letzten Arten sowie die W ildform der Süßkirsche, die Vogel
kirsche, kommen auch in den Hecken, Gebüschen, Gehölzen und Wäldern der Gegend 
natürlich vor.

Auch krautige Kulturpflanzen überdauerten, sofern winterfest, an gegebene Bedin
gungen angepaßt und mit unterirdischen Uberdauerungsorganen ausgestattet, bis heute 
wie z.B. Melisse (Melissa officinalis), Pfeffer-Minze (Mentha x piperita) oder Rhabarber 
(Rheum rhabarberum) oder breiteten sich gar lokal aus, so wie der Meerrettich (Armora- 
cia rusticana). Etliche Pflanzen dienten nur der ästhetischen Aufwertung des eigenen 
Anwesens, der Begrenzung oder des Sichtschutzes. Viele Bäume sind noch heute vor
zufinden: mehrere Kiefern-Spezies (Pinus sp.), Fichten (Picea sp.), die aus N ordam erika 
stammende Douglastanne (Pseudotsuga menziesii), Kanadische Hemlocktanne (Tsuga 
canadensis) und Rot-Eiche (Quercus rubra), aber auch Eschen-Ahorn (Acer negundo), 
Robinie (Robinia pseudoacacia), Essigbaum  (Rhus typhina) sowie eine überaus stattliche 
Trauer-Weide (Salix babylonica). An Ziersträuchern blieben u. a. Lebensbäume (Thuja sp.), 
Mahonien (Mahonia aquifolium), Falscher Jasm in (Philadelphus coronarius), Goldregen 
(Laburnum anagyroides), Schneebeere (Symphoricarpos rivularis), Goldflieder (Forsythia 
x intermedia), Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris), Chinesischer Sommerflieder (Budd- 
leja davidii), Strauch-Fingerkraut (Potentillafruticosa), Zwergmispel (Cotoneaster sp.) und 
einige Rosenarten (Rosa sp.) erhalten.

Auch seien einige Stauden und Kräuter genannt: eine Gartenform der Gewöhnlichen 
Akelei (Aquilegia vulgaris) und der Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), die sich stark 
verbreitende Lupine (Lupinus polyphyllus), eine Garten-Hortensie (Hydrangea macro- 
phylla), Drüsenlose Kugeldistel (Echinops exaltatus) und Pam pasgras (Cortaderia selloa- 
na). Zwei weitere nicht unserer Florenregion eigene Arten, die vom Menschen eingeführt 
wurden, haben größere Wuchsgebiete erschlossen. Es handelt sich dabei um die Kanadi
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sehe Goldrute {Solidago canadensis), die auf den Ruderalflächen präsent ist, und der aus 
dem Kaukasus stammende Riesen-Bärenklau {Heracleum mantegazzianum). Beide ver
mögen heimische Pflanzen rasch zu verdrängen, und der letztgenannte Doldenblütler stellt 
zudem eine Verletzungsgefahr für Menschen dar.

7.1.2 Gefährdete Arten

Im untersuchten Gebiet kommen einige wenige gemäß Roter Liste in Rheinland-Pfalz 
als gefährdet eingestufte Pflanzen vor. Fünf Arten werden der Gefährdungskategorie 3 
zugerechnet, also „Arten mit regional kleinen oder sehr kleinen Beständen, die aufgrund 
gegebener oder konkreter, absehbarer Eingriffe bedroht sind und die weiteren R isikofak
toren unterliegen bzw. Arten, deren Bestände regional bzw. vielerorts lokal zurückgehen 
oder lokal verschwunden sind bzw. Arten mit wechselnden W uchsorten" (JEDICKE 1997):

•  Allium schoenoprasum Schnittlauch
•  Chenopodium bonus-henricus Guter Heinrich
•  Dactylorhiza majalis Breitblättriges Knabenkraut
•  Inula salicina Weidenblättriger Alant
•  Medicago minima Zwerg-Schneckenklee

Als „stark gefährdet" (Kategorie 2; JEDICKE 1997) gilt die Schwarze Johannisbeere 
{Ribes nigrum), die jedoch den alten Gärten entstammt. D ie Gesamtzahl von 371 Arten 
mit unterschiedlichen W uchsorten und Lebensform en macht den besonderen Wert des 
Gebietes erst deutlich. N icht dem Erhalt von wenigen besonders bedrohten Pflanzenindi
viduen sollte hier die größte Aufmerksamkeit gelten, sondern dem Schutz des einzigartigen 
Nebeneinanders der Biotope mit ihrer vielfältigen Artenausstattung, auch im Hinblick auf 
die Habitatnutzung durch Tiere und die Wirkung auf den die N atur erlebenden Menschen.

7.2 Arten ausgewählter Tiergruppen im Untersuchungsgebiet

Was im Falle der Pflanzen (außer Algen, Flechten, M oosen und Pilzen) noch in einem 
angemessenen zeitlichen Rahmen durchführbar war, ist für die Tierwelt undenkbar, näm
lich die Bestimmung des gesamten Artenspektrums. Daher bleibt nur die Beschränkung 
auf einige wenige Artengruppen. Bereits 1993 fertigte die Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V. eine Artenliste an, die Vertreter der Vögel, Amphibien, 
Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter im Gebiet nennt (Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz 1993). Diese Liste wurde ergänzt und um mehrere Arten 
erweitert, ohne daß der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Während der Kartie
rung der Landschaftselemente und der Pflanzen, aber auch bei sonstigen Besuchen des 
Gebietes wurden stets auch beobachtete Tierarten bestimmt und notiert. Die Untersuchung 
weiterer taxonomisch abgegrenzter Gruppen wäre durchaus wünschenswert und förder
te mit Sicherheit einige sehr interessante Arten zutage, die einen Schutz verdienen.

Zu den Vögeln ist anzumerken, daß M äusebussard {Buteo buteo), Hühnerhabicht 
(Accipiter gentilis), Hohltaube (Columba oenas), Eichelhäher {Garrulus glandarius) und 
Rotmilan {Milvus milvus) Nahrungsgäste sind und Baumpieper {Anthus trivialis) sowie 
Steinschmätzer {Oenanthe oenanthe) Durchzügler sind. Alle anderen brüten im U nter
suchungsgebiet oder erlauben den Verdacht, daß sie dort auch der Reproduktion nach
gehen. Vielen der übrigen Spezies dient die W üstung Pferdsfeld als Teillebensraum, wie 
z. B. Reh {Capreolus capreolus), Wildschwein {Sus scrofa) oder Rotfuchs {Vulpes vulpes). 
Andere verbringen nach B lab (1993) vermutlich ihr ganzes Leben dort, wie etwa Berg- 
und Teichmolch {Triturus alpestris u. T. vulgaris).

In einer Übersicht werden die in Pferdsfeld beobachteten Tiere genannt, welche laut 
Roter Liste in Rheinland-Pfalz als gefährdet eingestuft werden (Tabelle 2). Es zeigt sich,
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daß die W üstung inzwischen neben allgemein sehr häufigen Arten auch solchen geeignete 
Habitatqualitäten gewährt, welche in ihrem Bestand in Rheinland-Pfalz bedroht sind. Ins
besondere unter den Vögeln sind einige Spezies, die des besonderen Schutzes bedürfen. 
Gerade diese Tiere sind es oft, die von den Veränderungen der traditionellen Kulturland
schaft verstärkt betroffen sind.
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T a b e lle  2 : G e fä h r d e te  T ie ra r te n  in  P fe rd s fe ld

W issenschaftlicher A rtnam e D eutscher A rtnam e

Erinaceus europaeus Braunbrustigel
Accipiter gentilis Hühnerhabicht
Anthus pratensis Wiesenpieper
Columba oenas Hohltaube
Lanius collurio Neuntöter
Milvus milvus Rotmilan
Oenanthe oenanthe Steinschmätzer
P erdix p erdix Rebhuhn
Saxicola rubetra Braunkehlchen
Saxicola torquata Schwarzkehlchen
Cbrysochraon dispar Große Goldschrecke
Oedipoda caerulescens Blauflügelige Ödlandschrecke
Papilio machaon Schwalbenschwanz

Durch die Vernichtung vieler Biotope, die Verarmung an bedeutsamen Strukturen und 
Elementen der Tierhabitate, die Intensivierung der N utzung ehemals extensiv genutzter 
Lebensräume, die Zerschneidung von Populationen, die umweltchemischen Belastungen, 
insbesondere Eutrophierung und Versauerung und die direkten Störungen durch den 
Menschen (Bautätigkeit, Freizeitnutzung, Verkehr, etc.) sind ihre Areale geschrumpft, 
zerrissen und strukturell verarmt (JEDICKE 1997). Gelingt es, geeignete Habitatbedingun
gen für bedrohte Arten zu erhalten oder zu schaffen, so profitieren stets auch andere noch 
nicht bestandsgefährdete Tiere davon. Gerade die beschriebene Vielseitigkeit der Wüstung 
Pferdsfeld sollte bewahrt oder noch erweitert werden, wobei eventuelle Nutzungen der
art zu gestalten sind, daß der Naturhaushalt in möglichst geringem Maße beeinträchtigt 
wird und Störungen der Fauna weitgehend unterbleiben.

8. Bewertung des ökologischen Potentials
Die Synthese aus der Analyse der Artenlisten und der Strukturelemente stellt die 

Grundlage für die Bewertung des ökologischen Potentials dar, welches bei den bislang vor
gelegten N utzungskonzeptionen gar nicht oder eher unterrepräsentiert behandelt wurde. 
Diese Bewertung wird in verbal-argumentativer Weise vorgenommen, da eine Quantifi
zierung der Erhebungen der Realität nicht gerecht würde. Sie soll sich an den folgenden 
Kriterien orientieren: Seltenheit, Gefährdung, Naturnähe, Flächengröße, Diversität, 
Nutzung, Pufferfunktion, Funktion als Vernetzungsstruktur, Funktion für den Wasser- 
und Nährstoffhaushalt, Repräsentanz für den Raum, vorhersehbare Entwicklung, Rege
nerierbarkeit, Abwägung der Schutzwürdigkeit unterschiedlicher Ausprägungen eines 
Biotops und Ästhetik (Bundesamt für Naturschutz 1995, B l a b  1993).
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Alleine schon wegen ihrer räumlichen Dom inanz spielen die Ruderalflächen eine wich
tige Rolle in der W üstung Pferdsfeld. Flächen dieser A rt sind großräumig selten und meist 
wird eine ungestörte Sukzession nicht auf Dauer zugelassen. Wie auch die anderen B io
tope Pferdsfelds sind die Bereiche anthropogenen Ursprungs, bieten als Teil- oder Ersatz
lebensraum aber etlichen Tier- und Pflanzenarten geeignete Lebensbedingungen. Aufgrund 
der Ausdehnung sind die Flächen gegenüber Außeneinflüssen recht gut geschützt. Die 
Verzahnung mit anderen Biotoptypen schafft wertvolle Saum biotope unterschiedlicher 
Ausprägung, sog. Ökotone. Die Heterogenität des Untergrundes hat eine große Diversität 
an Pflanzen- und Tierarten zur Folge.

Eine gewisse Gefährdung geht von der Um gestaltungsdynam ik von Sukzessionsstand
orten aus, die im Zuge von für einige Arten nachteiligen Veränderungen der Raumqualität 
für andere Arten erst eine vorteilhafte Situation erzeugt. W ünschenswert wäre ein N eben
einander verschiedener Sukzessionsstadien, was im Zusammenhang mit Pflegeempfehlun
gen in dieser Arbeit nochmals aufgegriffen wird. Frühere Zustände der Ruderalflächen sind 
durchaus wieder herstellbar. Wanderungen und genetischer Austausch mit vergleichbaren 
Stellen in Eckweiler sind für die meisten Spezies möglich. Eine großräumige Vernetzung 
ist nicht gegeben und für Flächen dieser A rt auch nicht typisch. U ber den land
schaftsästhetischen Wert von Ruderalbiotopen läßt sich gewiß streiten, doch wiegt die 
Bedeutung für den Artenschutz schwerer.

Die Gebüsche, H ecken und G ehölze wurden bereits eingehend vorgestellt. Sie ver
teilen sich relativ gleichmäßig über das einstige D orf Pferdsfeld. Trotz diverser gebiets
untypischer Zier- und N utzpflanzen sind sie ökologisch-funktional den entsprechenden 
Elementen der regionstypischen Kulturlandschaft gleichzusetzen, welche auch in der 
Soonwaldvorstufe durch die Strukturveränderungen in der Landwirtschaft in hohem Maße 
vernichtet wurden. Dabei bilden sie Gehölzinseln in anders gearteten Biotopen. Sie erfül
len damit die Funktion von Trittsteinbiotopen für Waldarten und bieten anderen Tieren 
Nahrung, Schutz, Deckung oder Winterquartier. Durch die unterschiedlichen Blüh- und 
Fruchtzeiten erhöhen sie nicht nur das Nahrungsangebot für Insekten und Vögel, sondern 
steigern auch den Erlebniswert des Gebietes. Aufgrund von windabhaltender und 
beschattender Wirkung sorgen Hecken, Gebüsche und Feldgehölze für mikroklimatisch 
differenzierte Standorte für Tiere und Pflanzen. Sie sind auch in der Lage, Immissionen bis 
zu einem gewissen Grade abzudämpfen. Ein überaus positiver Effekt ergibt sich durch die 
jeweils lang gestreckte Berührungszone mit angrenzenden Biotopen. N icht zu vergessen 
ist der Erlebniswert. D ie genannten Landschaftselemente sind Teile des romantisierenden 
Bildes, das wir von unserer Agrarlandschaft haben und sprechen unser ästhetisches Em p
finden in hohem Maße an.

Charakteristisch für die landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Um gebung ist das 
Nebeneinander von G rünlandstreifen  und Feldern, auf denen Getreide den deutlich 
ersten Rang unter den Anbaufrüchten einnimmt. Während die Felder durch Mineral
dünger- und Pestizideinsatz sowie Saatgutreinigung extrem artenarm sind, beherbergen 
Grünlandstandorte noch eine ganze Reihe an Pflanzen- und Tierarten. Unterliegen sie 
einer weniger intensiven N utzung ohne Düngung und höchstens zweifacher Mahd und 
werden Vernässungsbereiche, kleinere Reliefunterschiede und vielleicht gar einzelne hoch
stämmige Obstbäum e geduldet, so erhöht sich die Artendiversität entscheidend. Solche 
Flächen sind auch in der Lage, schädliche Einwirkungen aus intensiv bewirtschafteten 
Ackern abzupuffern.

Teilflächen, die aus verschiedenen Gründen aus der N utzung genommen wurden, 
haben sich zu Brachland entwickelt und verlieren mehr und mehr ihren Grünlandcharakter 
durch Verstaudung und Verbuschung. Dies kommt zwar einigen Arten gelegen, andere 
jedoch werden verdrängt. Vom Menschen werden solche Flächen oft als störend empfun
den, da sie nicht in eine intakte Landwirtschaft zu passen scheinen, auch wenn Brachland 
schon immer, wenn auch in wechselndem U m fang, Bestandteil eben dieser Landwirtschaft 
war. In Nachbarschaft zu Grünlandflächen stellen die Brachlandbereiche Rückzugsräume
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für die Grünlandbewohner dar. Sie dienen natürlich auch der Biotopvernetzung. Eine wei
tere Sukzession bis hin zum Vorwaldstadium ist nicht unbedingt wünschenswert, da die 
Brachen eher zu den Mangelhabitaten zu zählen sind.

Eindeutig typisch für die Region sind Einzelbäum e, aber auch die zumeist straßen
begleitenden Baumreihen. Bis etwa zur Mitte dieses Jahrhunderts waren es vor allem Birn
bäume, die auf Feldern und Wiesen in großer Zahl standen, ehe sie im Zuge des Einsatzes 
von Großmaschinen in der Landwirtschaft als Bearbeitungshindernisse gesehen und mehr 
und mehr entfernt wurden. Dabei muß ihr ökologischer Wert als Vernetzungsstruktur und 
Sonderstandort für viele Tiere ebenso hoch angesetzt werden wie ihre Bedeutung für das 
Raumerleben des Menschen. Die Bäume heben, wie auch Hecken, Gebüsche, Gehölze oder 
Feldraine den Eindruck von Weite und Verlorenheit etwas auf und werten insbesondere 
zur Blütezeit das Landschaftsbild sehr stark auf.

Sehr selten im Soonwald und seiner Um gebung sind natürliche stehende Gew ässer. 
Die fehlende Repräsentanz der Kleingewässer in Pferdsfeld mindert ihre ökologische 
Bedeutung aber nicht. Lediglich die Besiedlung durch Sumpf- und Wasserpflanzen wird 
durch große Distanzen zwischen den vorhandenen Wasserstellen erschwert. Dahingegen 
können viele tierische Wasserbewohner solche Biotope wesentlich leichter erreichen, da sie 
oft flugfähig sind und über wirksame Mechanismen zur Auffindung von Gewässern ver
fügen. Gerade die Seltenheit stehender Gewässer macht sie für den Arten- und B iotop
schutz so wichtig und erfordert den Erhalt dieser Strukturen. Eine Aufwertung des Land
schaftsbild es durch Wasserflächen ist unbestritten, sofern diese naturnah ausgebildet sind.

Dies gilt auch für fließende Gew ässer, doch ist der Haischbach zu einem technischen, 
naturfernen Bauwerk verkommen, welches nur einer geringen Zahl von Arten ein Ü ber
leben ermöglicht. Sein gerader Verlauf und seine Beton- oder Mauersteinverbauung 
wurde am Reißbrett entworfen. Er spricht uns Menschen weit weniger an als ein sich durch 
den W iesengrund schlängelnder Bach mit Büschen und Bäumen am Ufer. D er Verlust der 
natürlichen D ynam ik beraubt den Bach seiner Fähigkeit zur eigenständigen Veränderung 
und zur Selbstreinigung. D as schnell fließende Wasser stellt selbst für manches an sich 
schwimmfähiges Kleintier ein unüberwindliches Hindernis dar. D as „Bauw erk“ könnte 
aber durchaus wieder in einen naturnahen Zustand versetzt werden.

Wurden mit der Einfassung des Baches Habitate von Flora und Fauna zerstört, so 
entstanden durch Straßen- und Wegebau neuartige Lebensräume. Vor allem nach Vollzug 
der Um siedlung bildeten sich wertvolle Saum biotope an den Asphaltstreifen aus, die auch 
eine Vernetzung weiter entfernt liegender Biotope bewirken. Für den Menschen erschließt 
sich hier visuell möglicherweise eine ganz neue Erfahrung, denn hier sind es nicht mensch
liche Bauwerke, die N atur versiegeln, sondern hier durchdringt, überwuchert und zerstört 
die N atur einmal das vom Menschen Gebaute. Diese Entwicklung wird auch in den kom 
menden Jahren, insbesondere an den nicht mehr genutzten Wegen, fortdauern.

Insgesamt zeichnet sich die W üstung Pferdsfeld durch ein M osaik an Flächen aus, 
deren aktuelle oder vormalige N utzung durch den Menschen teils gut erkennbar, teils nur 
schwer nachvollziehbar ist. Besucher schätzen die Ruhe auf dem Gelände, weniger die 
ästhetische Ausstrahlung. A uf manche Menschen wird die von Straßen und Wegen durch
zogene „W ildnis“ abstoßend und befremdend wirken, doch wird dem länger Verweilen
den und genauer Beobachtenden die Vielseitigkeit der Landschaftselemente und der Reich
tum an Lebendigem kaum entgehen. Gewiß fehlt dem Gebiet eine gewisse strukturelle E in
heitlichkeit, wie sie das D orf Pferdsfeld auszeichnete und wie sie zumindest ansatzweise 
durch gezielte Eingriffe erreichbar erscheint.

Gemeinsam ist den meisten Teilen der W üstung das ungestörte Ablaufen der Sukzes
sion, die aufgrund unterschiedlicher Ausgangsbedingungen auch verschiedene Wege 
beschreitet. Zusammen mit Eckweiler suchen derartige Bereiche weithin ihresgleichen, 
insbesondere auch in ihrer beachtlichen Ausdehnung. Diese bietet den Belangen des 
Umweltschutzes sehr gute Möglichkeiten, wobei einige wertvolle Flächen nur des Schutzes, 
andere der Pflege und wieder andere gar einer Um gestaltung bedürfen, wenn sie im H in
blick auf Arten- und Biotopschutz gute Voraussetzungen bieten sollen.
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Durch die Ausdehnung des Gebietes werden auch störende Einflüsse von außen auf 
die Kernzonen vermindert. Ohne jegliche Eingriffe würden weite Teile mehr und mehr 
verbuschen, bald in ein Vorwaldstadium übergehen, während an anderer Stelle Stauden- 
und Grasfluren sicher Ausdauerstadien bilden könnten. Mehr als einige Jahrzehnte benö
tigte mit Sicherheit der Haischbach, um zumindest teilweise seine alte Dynam ik wieder
zugewinnen und sein Bett wieder selbst zu gestalten. Eine allgemeine Zunahme der Gehöl
ze ist zu erwarten, wobei Zier- und Nutzgehölze, von Ausnahmen abgesehen, mehr und 
mehr durch heimische Arten verdrängt würden. An anderen Stellen würden sich fremde 
Pflanzen weiter ausbreiten und ortstypische Arten unterdrücken.

Ohne jegliche Eingriffe ist eine gewisse Egalisierung der Landschaft zu prognostizie
ren, da ein, wenn auch sehr langsames, Zustreben auf eine Klimaxgesellschaft des Waldes 
nicht verhindert würde. Solch eine Entwicklung ist angesichts des Waldreichtums der 
Gegend und der kulturhistorischen Situation nicht wünschenswert. Vielmehr könnten 
gezielte Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen den Raum ökologisch inwert
setzen. Als „Inseln" innerhalb der umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen reprä
sentieren die W üstungen Pferdsfeld wie auch Eckweiler wichtige Vernetzungselemente, 
insbesondere zwischen den Waldgebieten nördlich und südlich des Gebietes. Auch auf dem 
Gelände des ehemaligen Flugplatzes sind Biotope anzutreffen, die durch die Nachbarschaft 
der so heterogenen angesprochenen Bereiche aufgewertet werden. Die Landespflegerische 
Ersteinschätzung nennt Wiesen und Ruderalflächen mit gewissen xerothermen Elementen 
sowie Magerweiden, deren langjährige intensive Mahd zur Entwicklung von Borstgras- 
rasen geführt haben (HATZMANN 1996). Umgekehrt profitieren auch Fauna und Flora der 
ehemaligen Ortslagen von der Nähe zu diesen Strukturen.

9. Konzept für eine sozial-ökologische Inwertsetzung

D er Begriff „Inw ertsetzung" läßt vermuten, eine „w ertlose" Fläche solle in eine „w ert
volle" verwandelt werden. Zunächst darf hier „W ert" nicht einfach in monetärer Hinsicht 
verstanden werden, vielmehr ist er im Sinne von „Bedeutung" zu interpretieren. So ist auch 
die W üstung in ihrem gegenwärtigen Zustand keinesfalls wertlos, da sie eine herausragende 
Bedeutung für Tiere und Pflanzen hat. Ziel des erarbeiteten Konzeptes ist es, diese 
Qualitäten zu erhalten und noch stellenweise zu verbessern, also zu einer ökologischen 
Aufwertung zu gelangen.

Auch für die ehemaligen Bewohner des D orfes hat das Gebiet eine sehr starke Bedeu
tung. Es ist der Ort, an dem viele geboren wurden und einen Teil ihres Lebens verbracht 
haben. Vor 20 Jahren verließen sie ihre Heimat, um dem unerträglichen Fluglärm zu ent
weichen. Danach wurde ihr H eim atort Pferdsfeld durch die Einebnungsmaßnahmen kom 
plett umgestaltet. Jetzt nach vollzogener Verlagerung des Bundeswehr-Phantomjagd
geschwaders 73 am 3. Juli 1997 und somit Stillegung des Flugplatzes Pferdsfeld gewinnt 
die angestrebte Inwertsetzung eine ganz besondere Bedeutung. Dam it einhergehend w ür
de das Gelände eine freizeitliche N utzung ermöglichen, wodurch sowohl der ästhetische 
Eindruck verbessert als auch Interesse an einem „W ü stu n gsb io top" geweckt werden könn
te. Somit wäre neben der ökologischen auch die soziale Komponente im Rahmen einer 
zukünftigen Inwertsetzung berücksichtigt. Einige Teile des erarbeiteten Konzeptes 
wurden in einer Karte dargestellt, soweit dies kartographisch möglich war (Abb. 8). Die 
einzelnen Maßnahmen werden in den folgenden Ausführungen vorgestellt.

9.1 Renaturierung des Haischbaches

D er kleine Bach in der W üstung Pferdsfeld ist wie unzählige andere Fließgewässer der 
Flurbereinigung und der ihr zugrundeliegenden, inzwischen überholten Auffassung von 
„O rdnung" in unserer Umwelt zum O pfer gefallen. Ein Wasserlauf, der in einem sich 
ständig verändernden Bett mit weit ausschweifenden Mäandern die landwirtschaftlichen
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Abb. 8: Konzeption für eine sozial-ökologische Inwertsetzung der Wüstung Pferdsfeld

Nutzflächen zerteilt und mitunter größere Sumpfbereiche ausbildet, wurde nicht gedul
det. Lediglich die Abführung des Niederschlagswassers auf kürzestem Wege sollte die Auf
gabe eines Baches sein, was die Begradigung und gegebenenfalls die Verbauung desselben 
nötig erscheinen ließ. Im Gegensatz dazu fordert das Wasserhaushaltsgesetz (§21, Abs. 1): 
„Die Gewässerunterhaltung hat neben ihrer klassischen Aufgabe der Erhaltung eines ord
nungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß gleichrangig die Ziele des Biotopschutzes 
und der Biotoppflege an Gewässern zu verfolgen. Nur so kann den Belangen des Natur
haushaltes Rechnung getragen werden sowie Bild und Erholungswert der Gewässerland
schaft berücksichtigt werden“ (Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 
1990). Um diesen Prinzipien nachzukommen, sollte eine Renaturierung des Baches vor
genommen werden (siehe Abb. 8).

Der Begriff „Renaturierung“ suggeriert als Ziel eine Wiederherstellung des natürlichen 
Biotops vor seiner Veränderung. Doch ist eine Rückführung in den ursprünglichen 
Zustand in den meisten Fällen nicht zu erreichen. Vielmehr sollte ein den Verhältnissen 
unbeeinflußter Gewässer nachempfundener „naturnaher“ Bachlauf angestrebt werden. In 
jedem Falle sollte auf Informationen über die Situation vor der anthropogenen Umgestal
tung, sofern vorhanden, zurückgegriffen werden. Der Haischbach ist in alten Karten kaum 
zu finden, gewiß wegen seiner relativ geringen Wasserführung. Von einem mäandrieren- 
den Verlauf als natürliche Form ist aufgrund des mäßigen Gefälles und des vorhandenen 
Reliefs mit Sicherheit auszugehen. Hinweis auf ein vom Haischbach hervorgerufenes 
Sumpfgelände gibt der Flurname „Im Pfuhl“ . Dieser Name stammt vom mittel- und 
althochdeutschen „pfuol“ ab, was die Bedeutung „Lache, Pfütze, kleiner Weiher“ hat 
(ELSENBAST 1983: 253) und sich auch im Dialekt der Region wiederfindet.
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Neben einer ausreichenden Breite für einen geschwungenen Verlauf des Baches ist für 
genügend breite Uferstreifen Sorge zu tragen, die aus der N utzung genommen bzw. 
extensiv bewirtschaftet werden sollten (Deutscher Verband für W asserwirtschaft und 
Kulturbau 1990a). Als Breite sollten fünf bis zehn Meter je U fer gegeben sein (STEUBING 
et al. 1995). Eine besondere Ausweisung derartiger Streifen ist nur dort angezeigt, wo der 
Bach unmittelbar an in N utzung befindliche Parzellen angrenzt. D ort sollten die ent
sprechenden Flächen aufgekauft werden. Eine extensive N utzung, also einfache Mahd bei 
Verzicht auf D üngung und Pflanzenschutzmittel könnte realisiert werden. An zwei 
Gewässerabschnitten steht aufgrund des Reliefs und/oder angrenzender Straßen und 
Wege nicht genügend Raum für die naturnahe Form ung bereit, was einen mehr oder 
weniger geradlinigen Verlauf erzwingt. Innerhalb des zur Verfügung stehenden Bereiches 
ergeben sich nun verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.

Probleme beim Rückbau des Gerinnes sind lediglich im verrohrten Teilstück zu 
erwarten. D och macht ein solches Vorhaben nur dann Sinn, wenn auch eine genügend 
lange Fließstrecke zusammenhängend renaturiert wird und keine Verbreitungsbarrieren 
erhalten bleiben, die unnatürlichen U rsprunges sind. Ein Entfernen der Rohre und ein 
Auffüllen mit Bodenmaterial wäre vorteilhaft, ist aber nicht unbedingt notwendig, ehe ein 
naturnahes Bachbett gestaltet werden kann. D och sollte die unterirdische Betonleitung 
stellenweise zerstört werden, damit das Wasser nicht mehr diesen Weg nehmen kann.

Weniger aufwendig sind die Arbeiten im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes, da 
nur das Mauerwerk bzw. die Halbschalen aus Beton wieder aus dem Graben genommen 
werden müssen, bevor der Bach ein neues Bett erhält. Bei der Gestaltung des Bachlaufes 
sollte man sich an Merkmalen natürlicher Bäche orientieren: Sand- und Schotterbänke, 
unterschiedliche Rauhigkeit des Bettes, unterschiedliche Gefälle, Stillwasserzonen, Ufer- 
abbrüche, Gleit- und Prallufer, Kolke, überhängende Vegetation, Steine, Wurzelstöcke, 
umgestürzte Bäume und geschwungener Verlauf (Deutscher Verband für Wasserwirtschaft 
und Kulturbau 1990 b, L a n g e  &  L e c h e r  1986). Wichtig ist zum einen, das Längsprofil 
ungleichmäßig anzulegen, um Stillwasserzonen und Wasserschnellen zu schaffen, zum 
anderen verschiedene typische Querprofile herzustellen und den Verlauf des Bettes 
geschwungen zu gestalten sowie unterschiedliche Substrate einzubringen. Damit sollte es 
gelingen, die natürliche Fließgewässerdynamik wieder anzustoßen, die neben der Pflan
zenbesiedlung auch die übrigen Merkmale im Laufe der Zeit ausprägen wird. An einigen 
Stellen könnten Sträucher und Bäume als Uferbegleitung und -befestigung gepflanzt wer
den. D as Einbringen von Sumpfpflanzen ist ebenfalls sinnvoll.

Binnen weniger Jahre ist damit zu rechnen, daß die Spuren des Eingriffes verheilt sein 
werden und der Bach wieder ein wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere sein kann, 
der ohne weitere Einflußnahme des Menschen seine Aufgaben im Naturhaushalt wahr
nehmen kann (SCHÖNBORN 1992). Auch das Löschwasserbecken sollte verändert werden, 
indem die Betonwände beseitigt werden und ein Stillwasserbereich angelegt wird. Die Wie
derherstellung der ehemaligen Sumpfzone, etwas weiter bachabwärts, könnte durch die 
Aufstauung des Baches oder den Aushub einer flachen Mulde geschehen. An Stellen, an 
denen der Bach unter einer Straße oder einem Weg hindurchgeführt werden muß, sind die 
bisher verwendeten Rohre durch Brücken zu ersetzen, die keine Wanderhindernisse für 
die Lebewesen dieses Landschaftselementes mehr darstellen. Weitere Vorschläge für die 
Renaturierung eines Bachverlaufes und des angrenzenden Uferstreifens sind in Abb. 9 auf
gezeigt.

Eine Vernetzung mit anderen Landschaftsteilen (STEUBING et al. 1995) ist durch die an
grenzenden Biotope gegeben. Auch der außerhalb des Untersuchungsgebietes gelegene 
Teilabschnitt des Haischbaches sollte bis zu seiner Mündung in den Hoxbach in einen 
naturnahen Zustand versetzt werden. N eben einer ökologischen Aufwertung des G ebie
tes beinhaltet die Gewässergestaltung auch positive Effekte für das Naturerleben und 
liefert einen Beitrag zum seit einigen Jahren heftig diskutierten dezentralen H ochw asser
schutz in der Naheregion. D as N iederschlagswasser wird länger in der Fläche gehalten und
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Wasserkörper 
Uferstreifen 
Bäume/ Sträucher

mmrn Sand
Kies/ Blöcke

Abb. 9: Vorschlag für die Renaturierung eines Bachabschnittes, (a): begradigter Bach mit Ufer- und 
Sohlenverbauung, (b): nach nach erfolgter Renaturierung (verändert nach B lab 1993)

gelangt durch die verlängerte Fließstrecke später und zeitlich stärker verteilt in den näch- 
sten Bach, wodurch Hochwasserspitzen gekappt werden.
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9.2 Pflegemaßnahmen
Hecken, Gebüsche und Gehölze bedürfen in der Regel keiner Pflege, um ihren ökolo

gischen Funktionen nachzukommen. Die Verjüngung der Gehölze läuft auf natürlichem 
Wege ab. Standortgerechte Arten setzen sich im Laufe der Zeit mehr und mehr durch. 
Anfallendes Totholz ist im jeweiligen Landschaftselement zu belassen. Lediglich im Falle 
der Uberwucherung von Straßen und genutzten Wegen können behutsame Eingriffe Sinn 
machen.

Für die der natürlichen Sukzession unterworfenen Ruderal- und Brachflächen sind 
Pflegemaßnahmen notwendig, um die Entwicklung zum Vorwaldstadium zumindest auf 
Teilarealen zu unterbinden. Aufgrund der unvermeidlichen Beeinträchtigung der ästheti
schen Wirkung verbietet sich ein Zurückversetzen von Flächen in das Initialstadium der 
Sukzession, wie es nach Einebnung der Gebäude vorlag (Bundesamt für N aturschutz 1995 
a). Vielmehr sollten einzelne Büsche und Stauden im Abstand weniger Jahre zurück
geschnitten oder entfernt werden. Dabei bietet sich eine räumlich differenzierte Pflege an 
( B l a b  1993). Einige Bereiche könnten dem Sukzessionsprozeß überlassen, andere zeitlich 
gestaffelt von Büschen und von Sträuchern befreit werden, was zu einer Erhöhung der B io
topvielfalt führen würde.

Eine wichtige Maßnahme auch im Hinblick auf eine touristische N utzung des G ebie
tes ist die Eindämmung aggressiver Neophyten, insbesondere des Riesen-Bärenklaus. Das 
Ausmerzen der Stauden sollte nach Befragung fachkundiger Personen durchgeführt und 
der Erfolg im darauffolgenden Jahr kontrolliert werden. A uf den Einsatz chemischer Pflan
zenschutzmittel ist unbedingt zu verzichten. Vielmehr besteht eine Möglichkeit der 
Bekäm pfung im Ausgraben der Wurzeln bzw. Abstechen in 15 cm Tiefe bereits im Mai. 
Auch zu einem späteren Zeitpunkt, während der Blüte, können die Infloreszenzen gekappt 
werden oder die mit den Stauden bestandenen Flächen fünf bis sechs mal im Abstand von 
jeweils etwa zehn Tagen gemäht werden (vgl. Landeszentrale für Umweltaufklärung Rhein
land-Pfalz 1996).
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9.3 Baumpflanzungen
A uf eine Aufwertung des ästhetischen Gesamteindruckes der W üstung Pferdsfeld und 

gleichrangig auch die Erinnerung an die Gemeinde, die ihren Einwohnern einmal Heimat 
war, zielt die Idee ab, für jedes einplanierte H aus einen Baum zu pflanzen. Dabei wird das 
1997 von den Mitgliedern des ehemaligen Gemeinderates von Pferdsfeld in die Diskussion 
gebrachte Projekt „G rü n e H eim at“ auf gegriffen.

Spaziert man mit ehemaligen Bewohnern durch die W üstung, so stellt man mitunter 
fest, daß sie angesichts der fehlenden Orientierungspunkte oft Schwierigkeiten haben, den 
Platz, an welchem das eigene H aus einmal stand, zu lokalisieren. Besonders aber O rts
fremden fehlt jeglicher Hinweis auf die einstige Bebauung und ein emotionaler Bezug zur 
Problematik der „Phantom -Dörfer“ wird erheblich erschwert. Bäume anstelle der Gebäude 
könnten zum einen die nötige Orientierung bieten, zum anderen aber auch Passanten zum 
Verweilen und Nachdenken anregen. Ü ber was sollte eigentlich nachgedacht werden? Bei
spielsweise über den mittlerweile überwundenen Kalten Krieg, über den Verlust und Wert 
von Heimat oder auch über die Zeit im allgemeinen, die vielleicht doch nicht alle Wunden 
zu heilen vermag.

Vom Blickwinkel des Arten- und Biotopschutzes ist die Idee überwiegend positiv zu 
beurteilen. Zwar würden durch Baumpflanzungen die Ruderalflächen verändert, jedoch 
nicht entscheidend beeinträchtigt. D ie Landschaft würde an Struktur gewinnen und neue 
Habitate bieten. Sinnvoll wäre es, sich bei der Pflanzaktion am Vorbild von Streuobstbe
ständen zu orientieren, wie sie bis weit in unser Jahrhundert hinein für die Um gebung der 
D örfer charakteristisch waren. Was die Pflanzenwahl betrifft, so sollten traditionell in der 
Gegend vorkommende Arten und Sorten verwendet werden (Bundesforschungsanatalt für 
Naturschutz und Landschaftsökologie 1987). Die N ähe von Befruchtersorten ist in Pferds-
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feld in jedem Fall als gegeben anzusehen. A uf frühzeitiges Beauftragen einer Baumschule 
mit der Aufzucht von Pflanzen ist zu achten. Bevorzugt werden sollten starkwüchsige, 
robuste Arten und Sorten, die möglichst pyramidalen Wuchs aufweisen und geringen 
Schnittaufwand erfordern. Ferner ist auf eine möglichst hohe W iderstandskraft gegenüber 
Krankheiten und Schädlingen sowie eine hohe Lebenserwartung und ausgeprägte Rege
nerationsfähigkeit zu achten. Somit empfehlen sich verschiedene Mostbirnen- und M ost
apfelsorten, Brenn- und Vogelkirschen, Pflaumen, Zwetschgen und deren Wildformen, 
Hasel- und Walnüsse aber auch W ildobstarten (LUCKE 1991).

Als Pflanzorte für die Bäume sollten die Mittelpunkte der Grundflächen der alten 
H äuser mit Wohn- oder Gewerbefunktion und der öffentlichen Gebäude gewählt werden 
(siehe Abb. 8). Probleme bei der Pflanzaktion könnten in Einzelfällen durch sehr grobes 
Baumaterial und Hohlräume im Untergrund auftreten, was zumeist durch Verlegen des 
Pflanzpunktes um wenige Meter umgangen werden kann. Es gibt gute Gründe dafür, daß 
sich die ehemaligen Einwohner bereit erklären, die Kosten für den Erwerb der Jungpflan
zen selbst zu übernehmen und auch an den Arbeiten teilzunehmen.

Für die ersten Jahre empfiehlt sich ein Schnitt der Obstbäum e, um sie in eine gute Form  
zu bringen und vor verfrühtem Absterben von Asten zu bewahren (Bundesforschungs
anstalt für N aturschutz und Landschaftsökologie 1987). Anschließend können die Bäume 
sich selbst überlassen werden, gerade das Anfallen von Totholz im Laufe der Jahre ist 
überaus vorteilhaft für eine Reihe von Tierarten. Die ehemaligen Standorte von Gebäuden 
wie Rathaus, Kirche, Methodistische Kapelle, Schule, Pfarrhaus, Forsthaus könnten durch 
besondere Artwahl oder Gruppierung mehrerer Bäume hervorgehoben werden.

9.4 Abfallbeseitigung

Sehr störend wirken vereinzelte Müllansammlungen, von der Getränkedose über Elek
trogeräte bis hin zu ganzen Polstermöbeln. Diese Gegenstände müssen beseitigt werden 
und solche Reinigungsaktionen sollten sich Jahr für Jahr wiederholen. Die Aufstellung von 
Mülleimern vor allem in der Nähe von Sitzbänken ist erforderlich; diese sollten regelmäßig 
geleert werden.
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9.5 Anlage von Parkplätzen

Im ehemaligen Ortszentrum  könnten mehrere Parkplätze für Kraftfahrzeuge aus
gewiesen und entsprechend gekennzeichnet werden. Es bieten sich zu diesem Zweck in 
erster Linie Flächen nahe des Röhrbrunnens an, deren Asphaltdecke noch gut erhalten ist 
(siehe Abb. 8). D er Parkplatz wäre der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen in der 
Um gebung oder auch Spaziergänge durch die Wüstung.

9.6 Sperrung von Straßen und Wegen für den Verkehr

Außer der Durchgangsstraße K  24 und den für die Landwirte und Bewohner des 
intakten Aussiedlerhofes nötigen Wegen sollten alle Straßen und Wege für den Kfz-Ver
kehr gesperrt werden, da Schilder mit der Bedeutung „Durchfahrt verboten“ kaum 
Wirkung erzielen. Entweder sollten die schon vorhandenen, aber inzwischen zumeist 
umgestürzten Holzschranken durch neue ersetzt bzw. neue Schranken errichtet werden 
oder als Alternative Holzpfähle im Boden versenkt werden, welche von den Bauern bei 
N utzung der Wege auch kurzfristig herausgenommen werden können. Die genauen Posi
tionierungen der vorgeschlagenen Straßensperren sind in Abb. 8 eingetragen. Somit 
stünden die meisten Wege ausschließlich den Menschen zur Verfügung, die die ehemalige 
Ortslage zu Fuß erkunden wollen.
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9.7 Aufstellen von Bänken

U ber das gesamte Gebiet verteilt sollten Sitzbänke aufgestellt werden, vor allem an 
solchen Stellen, die aufgrund ihrer optischen Attraktivität, ihres historischen Bezuges oder 
ihrer guten Aussicht interessant sind (siehe Abb. 8). Bereits vorhanden sind Sitzgelegen
heiten an der alten Dorflinde vor dem Gehöft und am Röhrbrunnen. H inzu kommen 
sollten weitere Bänke am Ort, an dem die Kirche stand, nahe des Rathausplatzes, bei der 
Schule und Mehrzweckhalle und unter der Kastanie im einstigen H o f des Kindergartens. 
Weitere könnten im ehemaligen Neubaugebiet, möglichst an Plätzen mit guter Sicht über 
die W üstung, das Flugplatzgelände und den Soonwald, in der Nähe des Haischbaches und 
am parallel zur Kreisstraße 20 verlaufenden Weg installiert werden.

9.8 Errichtung von Schildern mit alten Straßennamen

Es wäre wünschenswert, die Erinnerung an die Gemeinde Pferdsfeld und die Umstände 
ihres Verschwindens nicht nur durch einen Q uarzitblock mit Bronzetafel und die 
Anpflanzung von Bäumen wachzuhalten, sondern auch Ortsfremden die Geschichte des 
D orfes näherzubringen. Eine Möglichkeit, das Empfinden gezielt anzusprechen und gleich
zeitig Informationen zu bieten, ist das Aufstellen von Schildern mit den alten Straßennamen 
an den ursprünglichen Stellen, auch dort, wo nicht einmal die Straßenführung mehr zu 
erkennen ist (siehe Abb. 8). Die Nam en „A uenerw eg", „Belebach", „B orr", „H aischbach", 
„H auptstraße", „H oh l", „Im  W inkel", „Schulstraße", „Teewiese", „Treb" und „U nter
dorf" würden den Eindruck verlorener H eimat für mehrere hundert Menschen vor Augen 
führen. Ergänzend könnte auch die Zahl der Haushalte und der Personen, die vor der 
Um siedlung in der Straße wohnten, auf den Schildern vermerkt sein.

9.10 Errichtung von Schautafeln

Weiterhin könnten Schautafeln an Stellen errichtet werden, an denen einst wichtige 
Gebäude des Ortes standen (siehe Abb. 8). A uf diesen Tafeln sollten ein oder mehrere 
Fotos des H auses, eventuell ein Grundriß oder eine Lageskizze sowie die Geschichte und 
die Bedeutung des Gebäudes für das Leben in der Gemeinde untergebracht sein. Derartige 
Erläuterungen wären wünschenswert für die Kirche, die M ethodistische Kapelle, das R at
haus, die Schule, die Mehrzweckhalle, den Kindergarten, das Pfarrhaus, das Forsthaus und 
den Friedhof. Die Erstellung der Texte, Fotografien und Skizzen sollte in Zusammenarbeit 
mit sachkundigen Personen unter Zuhilfenahme des themenbezogenen Schrifttums 
erfolgen.

In der Nähe des Röhrbrunnens könnte eine große Tafel die Geschichte der Soonwald- 
gemeinde erzählen, von ihrer Entstehung bis zu ihrem Untergang. Ferner könnte das 
erarbeitete K onzept der ökologischen und sozialen Inwertsetzung vorgestellt werden. 
Eine Karte des ehemaligen Dorfes, ähnlich wie Abb. 6 oder auch ein Luftbild (Abb. 1), 
sollte einen Eindruck von der Siedlung geben. Die kartographische Darstellung des vor
geschlagenen Konzeptes einer sozialen und ökologischen Inwertsetzung (Abb. 8) könnte 
es dem Betrachter ermöglichen, sich zum einen in dem Gebiet zu orientieren, zum ande
ren den Maßnahmenkatalog nachzuvollziehen.

9.11 Hinweise auf die Wüstung Pferdsfeld in der Umgebung

Dam it an der Thematik interessierte Tagestouristen auch den Weg nach Pferdsfeld 
finden, sollten Schilder an der Straße K  20 ebenso aufgestellt werden, wie auch in Bad 
Sobernheim. In der Stadt und im Freilichtmuseum Bad Sobernheim könnten Broschüren 
ausgelegt werden, die auf die W üstung hinweisen. Auch in Veröffentlichungen der Regio
nalinitiative Rhein-Nahe e.V. oder anderer Institutionen wären Verweise ebenso denkbar
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wie auch im Freizeitatlas des Landes Rheinland-Pfalz. Zu begrüßen wäre die Einzeichnung 
und Erwähnung in Wanderkarten mit Besuchertips wie z. B. in der Karte „Soonw ald und 
untere N ahe“ (Landesverm essungsam t Rheinland-Pfalz 1998).
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9.12 Einbindung in das Wanderwegenetz

Unbedingt ist eine Einbindung der W üstungen Pferdsfeld, Eckweiler und Rehbach in 
das W anderwegenetz anzustreben. Es existiert eine genügende Anzahl von Wegen in der 
landschaftlich äußerst ansprechenden Gegend, die von Wandernden noch zu wenig fre
quentiert werden, da die Wegemarkierungen auch, wie schon erwähnt, in Wanderkarten 
fehlen. D er Besuch der W üstung könnte Spaziergänge zu den Natur- und Kulturdenk
mälern der Um gebung, zum „Jäger aus K urpfalz-D enkm al“ in Entenpfuhl, zur Gehin- 
Kirche bei Auen, zur Schinderhanneshöhle und zum Beilstein, zum Hoxbachtal oder zur 
Kirche von Eckweiler einschließen.

9.13 Integration in ein Fieritage-Konzept

In der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim besteht seit einigen Jahren ein Interesse an 
dem schon angesprochenen Heritage-Konzept, welches die Vermarktung des Regional
typischen vorsieht. D er „grüne W iederaufbau“ von Pferdsfeld könnte ein Baustein eines 
solchen Konzeptes sein, das auf der einen Seite auf ein gesteigertes Bewußtsein für die 
Besonderheiten und Vorzüge der eigenen Region, auf der anderen Seite auf eine Intensi
vierung des Tourismus abzielt. In Projekte, die auf eine solche Idee aufbauen und eventuell 
gar einen Fleritage-Park beinhalten, ließen sich die genannten Maßnahmen gut integrieren.

9.14 Themenbezogene Exkursionen

Mehrmals im Jahr könnten Exkursionen von der Stadt Bad Sobernheim angeboten 
werden, die die W üstung zumindest einbezögen. Als Themen kommen die Geschichte der 
verschwundenen D örfer am Soonwaldrand, die einzigartige Biotopentwicklung mit den 
vorkommenden Pflanzen und Tieren, aber auch Landes- und Heimatkunde oder histori
sche Siedlungskunde in Frage. Diese könnten von Ortskundigen, in die jeweilige Materie 
eingearbeiteten Personen, Studierenden, Lehrern, Förstern oder ehemaligen Einwohnern 
geführt werden. Von den Angeboten könnten Schulklassen, Volkshochschulkurse, K ur
gäste und sonstige Interessierte angesprochen werden.

9.15 Zusätzliche Aktivitäten

D arüber hinaus sind verschiedene Aktivitäten vorstellbar, die eine verstärkte Ver
marktung der W üstung erlauben. Beispielsweise könnte das Freilichtmuseum Bad Sobern
heim eine Ausstellung zum Thema „20 Jahre Eingemeindung von Pferdsfeld und Eck
weiler“ initiieren mit alten Bildern, verschiedenen Exponaten und den vorher genannten 
Ansätzen zu einer Inwertsetzung. Einzelveranstaltungen in Pferdsfeld, selbstorganisiert 
durch die ehemaligen Bewohner in Verbindung mit der Stadtverwaltung, könnten durch
aus ein breites Publikum finden. Attraktiv wären umweltbezogene Aktionen wie etwa ein 
Naturerlebnistag sowohl für Kinder als auch Erwachsene oder Familien oder ein histo
risch orientierter Markt, beispielsweise kombiniert mit einem Erntefest, bei dem auch O bst 
aus der W üstung verkauft werden könnte. Zahlreiche weitere Ideen könnten sicherlich zur 
U m setzung gelangen, angefangen von einem Gottesdienst unter freiem Himmel an dem 
Platz, an dem einst die Kirche stand, bis hin zu Festen, die das alte D orfleben in neuem 
Licht erscheinen lassen.
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10. Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen
Entscheidend für die Durchführung einer solchen Konzeption ist der Wille zur 

Um setzung bei den politischen Entscheidungsträgern und das Vorhandensein entspre
chender Finanzmittel. Mit Sicherheit besteht ein nicht zu unterschätzender Druck, sowohl 
für die Flugplatzanlage als auch für die angrenzenden Wüstungen umsetzungsreife und die 
Region aufwertende Konzepte vorzulegen. Beschränken sich diese auf den eigentlichen 
Flugplatz, so ist die Anlage eines „W üstungsbiotopes“ mit allen angesprochenen Maß
nahmen durchführbar. Zuvor sollte noch die A kzeptanz der Ideen bei den Bewohnern der 
Soonwaldrandgemeinden und den ehemaligen Pferdsfelder Bürgern erfragt werden. Eine 
positive Resonanz ist jedoch zu erwarten, da bereits der Anstoß für die „G rüne H eim at“ 
von letzteren ausging.

Die Finanzierung des Konzeptes könnte durch den Bund als Eigentümer der meisten 
Flächen, den Kreis und die Verbandsgemeinde bewerkstelligt werden. Gelder für Straßen
schilder und Schautafeln könnten auch aus den noch vorhandenen Mitteln der Gemeinde 
Pferdsfeld stammen. Eigenleistungen wie die Bereitstellung von Bäumen und Arbeitskraft 
durch die einstigen Einwohner würden die Kosten deutlich senken, ebenso eine Bach
patenschaft etwa durch eine oder mehrere Schulklassen oder andere Gruppen. Erforder
liche Landschaftspflegemaßnahmen würden eventuell auch von Umweltschutzverbänden 
übernommen.

Finanzielle Unterstützung ist zudem durch die Stiftung „N atur und Umwelt Rhein
land-Pfalz“ vorstellbar. Deren Förderungsgrundsätze sehen die Unterstützung von 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vor, wie sie im Untersuchungsgebiet 
notwendig erscheinen, verlangen jedoch die Vorlage einer konkreten Projektplanung und 
eines Kosten- und Finanzierungsplans. Eine Planungsgrundlage ist durch das vorliegende 
Konzept gegeben. Die Kosten können jedoch erst nach Kontaktierung der verschiedenen 
Institutionen, Interessenvertreter und Firmen veranschlagt werden.

Sehr gut ließe sich die Renaturierung des Haischbaches und die Anpflanzung zahl
reicher Bäume in eine Maßnahme zur Anlage von Ausgleichsflächen einbinden. Förder
mittel für die Bachrenaturierung könnten auch aus dem Naheprogram m  des Landes Rhein
land-Pfalz beigesteuert werden.

Alle beschriebenen Konzeptteile bieten den Vorteil, daß sie auch isoliert voneinander 
und zeitlich versetzt durchgeführt werden könnten. Vordringlich sind Pflegemaßnahmen 
zum Offenhalten einiger Bereiche, allen voran die Bekäm pfung des Riesen-Bärenklaus, 
während die Baumpflanzungen und die Bachrenaturierung durchaus warten könnten, 
jedoch ein baldiger Beginn von Vorteil wäre.

D er 20. Jahrestag der „Eingemeindung Pferdsfeld“ sollte Grund genug sein, das 
öffentliche Augenm erk für die aktuelle ökologische und soziale Situation zu sensibilisie
ren. Viele der früheren Bewohner der Gemeinde Pferdsfeld wie auch die der benachbarten 
W üstungen von Eckweiler und Rehbach stehen einer zukünftigen Inwertsetzung ihrer ver
lorengegangenen Heimat sehr positiv gegenüber. Die vorliegende Arbeit hat exemplarisch 
versucht, für die W üstung Pferdsfeld eine bewertende landschaftsökologische Bestands
aufnahme sowie eine Konzeption zur ökologischen und sozialen Inwertsetzung vorzu
stellen.

FUCHS &  KISTNER: Die Wüstung Pferdsfeld im Soonwald nach 20 Jahren:
eine landschaftsökologische Bestandsaufnahme einer sozial-ökologischen Inwertsetzung
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