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Vorwort 

Der Rhein gait lange Zeit als das Symbol fur die Wasserverschmutzung im euro-
paischen MaGstab schlechthin. Durch Wasserverunreinigungen, aber auch durch 
die Begradigung des FluBlaufs, wurde das Okosystem des Rheins tiefgreifend 
verandert. Es stellte sich sogar die Frage, ob iiberhaupt noch von einem Okosy-
stem die Rede sein konne. Der Strom zeigte deutliche Krankheitssymptome. 
Mit dem 1987 zustandegekommenen Aktionsprogramm Rhein wurde eine wich-
tige Wende zum Besseren eingeleitet. Der Rhein hat dadurch seine negative 
Symbolfunktion gegen eine positive ausgetauscht. 

Das Aktionsprogramm Rhein enthalt viele Pluspunkte, die Vorbildcharakter besit-
zen. Es wurden konkrete und ansprechende Ziele fur das Jahr 2000 anvisiert. 
Zielsetzungen sind die Ruckkehr von Fischen wie dem Lachs, eine sichere Trink-
wasserversorgung und eine Verbesserung der Sedimentqualitat. Das Inangriff-
nehmen der industriellen und privaten Einleitungen weist in die richtige Richtung. 
Grofiere Probleme stellen sich bei der Begrenzung der Vemnreinigung durch dif
fuse Quellen. Die diffuse Vemnreinigung hangt damit zusammen, wie wir mit 
den Stoffen in unserer Umwelt, also dem Weg von der Produktion iiber. den Ver-
brauch und die Abfallbeseitigung, umgehen. Hier liegt ein wichtiger Schwer-
punkt unserer Arbeit, nicht zuletzt im Hinblick auf eine funktionierende und si
chere Trinkwasserversorgung. Ein Schwerpunt des Aktionsprogramms Rhein liegt 
in diesem Zusammenhang bei der Inangriffnahme der Vemnreinigung iiber die 
Luft und durch die Landwirtschaft. Beim agrarischen Sektor geht es insbesondere 
um eine Verringerung der durch Dungemittel und Pestizide verursachten Verun-
reinigungen. Hinsichtlich der Trinkwasseraufbereitung ist naturlich die Reduzie-
rung der Pestizidverunreinigungen von groBem Interesse. 
Die Ruckkehr des Lachses in den Rhein stellt fur sich genommen noch keine Ga-
rantie fur die Erholung des gesamten FluBokosystems dar. Deshalb wurde ein 
okologischer Gesamtplan erstellt, der insbesondere den Schutz und die Wieder-
herstellung okologisch wichtiger Gebiete entlang den Rheinufern anstrebt. Das 
Ziel hierbei ist die Schaffung moglichst giinstiger Voraussetzungen fur die Pflan-
zen und Tiere, die von Natur aus im Oder am Rhein vorkommen. 
Mit der Kombination aus Reduziemng der Verunreinigungen und Einrichtungs-
und Wiederherstellungsmafinahmen palit das Aktionsprogramm Rhein nahtlos in 
die Wasserpolitik, welche die niederlandische Regierung in ihrem Dritten Natio-
nalwasserhaushaltsplan in Angriff genommen hat. 

Der Rhein war und ist noch immer ein Sorgenkind, obwohl sich eine Besserung 
abzeichnet. Deshalb durfen wir in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Nur 
durch gemeinsame Anstrengungen wird der Rhein wieder ein okologisch gesun-
der Flufi werden. ein Strom, in dem Fischen und Baden wieder gefahrlos moglich 
sein werden und aus dem sauberes Trinkwasser gewonnen werden kann. 

Arbeiten wir also alle daran, denn wir sind auf dem richtigen Wege. 

Fr. J.R.H. Maij-Weggen, 
Ministerin fur Verkehr. Wasserswirtschaft und offentliche Arbeiten. 
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1 Ein Strom: der Rhein 

Die natur l ichste Funk t ion v o n Flussen - und dami t auch des Rheins -
ist der A b f l u G v o n Wasse r , Sed imen t und Eis. Das W a s s e r s tammt 
s o w o h l aus N iedersch lagef i im S t romgeb ie t als auch aus g e s c h m o l -
z e n e m Schnee und Gletschere is . Eine V ie l zah l v o n Nebenf l i i ssen 
m i i n d e n in den Rhe in . S t romabwar ts w i rd der Ab f l uR (die W a s s e r -
m e n g e , die durch den Fluf i s t romt) en tsprechend immer grower. Bei 
Lobi th an der deu tsch-n ieder land ischen G r e n z e ist der durchschn i t t -
l iche Abf lu f t e t w a doppe l t so groft w ie bei Basel . Pro Sekunde flieftt 
durchschni t t l ich 2 . 3 0 0 m 3 W a s s e r i iber den Rhe in in die N ieder -
lande, das s ind 2 . 3 0 0 . 0 0 0 Liter. 

AulSer W a s s e r f i ihr t der Rhe in g roRe M e n g e n Sed iments to f fe mit 

s ich. Die N ieder lande ve rdanken ihre Existenz z u m grol ten Teil d e m 

Erdre ich, das der Rhein a n g e s c h w e m m t und abge lager t hat. A u c h 

heute noch fuh ren die Nebenf l i i sse des Rheins S c h l a m m , Sand und 

Kies heran. Das Mate r ia l w i rd durch die starke S t r o m u n g des W a s -

sers s t romabwar ts t ransport ier t , bis es sich in Geb ie ten mit ge r inge-

Nach einer Hochwasserpehode im der Rhein in ren F l ie f tgeschwind igke i ten w ie im Ho l lands D iep und d e m Kete l -

den Qberschwemmungsraumen Sand und Schlamm meer ablagert . 
zuwck. im Laufe der Zeit ist auf diese Weise ein Jahr l ich t ransport ier t der Rhe in c i rca 4 0 0 . 0 0 0 m 3 Sand und Kies. 

Teil der heutigen Niederlande entstanden. Das S c h l a m m v o l u m e n betragt unge fahr 2 . 0 0 0 . 0 0 0 m 3 pro Jahr; der 
ube rw iegende Teil h ie rvon lagert sich nicht im F luBbet t ab , sondern 
ge lang t ins M e e r . 

Der Rhein ertullt in gesamtgesellschaftlicher Hin-
sicht wichtige Funktionen: Schiftahrt, Trinkwasser, 

AbflulS von Regen- und Schmelzwasser. 
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Natur 
Eine nat i i r l iche Funk t ion des Rheins, der in den letzten Jahren z u -
n e h m e n d mehr Beach tung geschenk t w i rd , ist die des oko log i schen 
Korr idors. Der FluB ist ein w ich t iger V e r b i n d u n g s w e g fur P f lanzen 
und Tiere. Er verb indet das Usselmeer mit d e m M u n d u n g s d e l t a Zee -
lands und die A r d e n n e n mit den Schwe ize r A l p e n . A u f g r u n d der z u -
n e h m e n d e n Industr ia l is ierung u n d des Bevo l ke rungswachs tums 
w u r d e dieser Aspek t des Rheins nach und nach verdrangt . 
In den letzten Jahrzehn ten hat sich die Wasserqua l i ta t g luck l icher-
we ise erhebl ich verbessert . H ie rvon prof i t ieren Fische und andere 
W a s s e r l e b e w e s e n . Die O b e r s c h w e m m u n g s r a u m e w u r d e n als o k o l o 
gisch w ich t ige Geb ie te " e n t d e c k t " . Im R a h m e n der Renatur is ier-

Der Rhein hat eine wichtige Funktion fur die ungspro jek te w e r d e n M o g l i c h k e i t e n gescha f fen fur die Ruckkeh r 
Natur: als verbindungsstralie fur pflanzen und de r V e g e t a t i o n und der T ierar ten, die vor d e m Eingri f f des M e n -

Tiere vom Usselmeer bis zu den Alpen. Er bildet schen reichl ich im und a m FlufS v o r k a m e n . 
den Lebensraum fiir Hunderte von Arten. 

Wirtschaftliche Bedeutung 
D e r Rhe in ist auch in wi r tschaf t l icher Hins icht v o n grower B e d e u 
tung , beispie lsweise fur d ie B innenschi f fahr t . Die Zahl der Fracht-
und Tanksch i f fe , die Lob i th jahrl ich passieren, be lauf t sich auf 
1 5 0 . 0 0 0 bis 1 7 0 . 0 0 0 . D u r c h die V e r w e n d u n g immer groRerer 
Schi f fe , beispie lsweise Schubsch i f fe f i i r v ier und sechs Leichter, 
n i m m t d ie Gesamt ladekapaz i ta t bei g le ichb le ibenden Sch i f fszah len 
z u . 1 9 8 9 passierten G i i t e r mit e i nem G e s a m t g e w i c h t v o n 144 M i l -
l ionen T o n n e n im B innensch i f f die G r e n z e bei Lob i th . N e b e n den 
Beru fssch i f fem nu tzen auch Fre ize i tkapi tane den Rhe in . 

Der Rhein l iefert v o n alters her Grunds to f f e f i i r das Bauhandwerk . 
In der ersten Hal f te der achtz iger Jahre w u r d e n al lein in den N ieder -
landen jahrl ich durchschni t t l ich 4 5 0 . 0 0 0 m 3 Sand und Kies aus d e m 
Sommerbe t t des Flusses gebagger t . Diese M e n g e i ibersteigt die 
M a t e r i a l m e n g e , die der FlufS selbst an landet . Heu te lafst der Gese tz -
gebe r nur noch Baggerakt iv i ta ten im Rhe in z u , die zu r Au f rech te r -
ha l tung eines re ibungs losen Schi f fsverkehrs uner laRl ich s ind. 
In den U b e r s c h w e m m u n g s z o n e n w i rd Sand und T o n g e w o n n e n . 
Der FlufS hat dieses Ma te r i a l im Laufe v o n Jahrhunder ten abge la -
gert . T o n w i rd vor a l lem in Z iege le ien benot ig t . Die S a n d - und T o n -
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g e w i n n u n g in den U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e n wi rd heute nur noch 
mit erhebl ichen A u f l a g e n gestattet. M a n c h m a l lassen sich diese A k -
t iv i taten mit Renatur ie rungspro jek ten komb in ie ren . 

Wasser 

Das Rhe inwasser selbst w i rd zu unterschiedl ichen Z w e c k e n genutz t , 
beispie lsweise als Rohsto f f zur T r i nkwasse rgew innung . Im gesamten 
St romgeb ie t des Rheins s ind unge fahr 2 0 M i l l i o n e n M e n s c h e n bei 
ihrer T r inkwasserversorgung auf den FlufS angew iesen . Entspre-
chend w i rd der SufSwasservorrat des Usselmeers z u m grolSen Tei l 
durch die IJssel, e inem der Rhe inarme, konstant geha l ten . 
Obe r f l achenwasse r als Tr inkwasserrohsto f f gew inn t an Bedeu tung . 
D e n n einerseits steigt der Tr inkwasserbedar f , w a h r e n d sich ande -
rerseits die Grundwasservor ra te e rschopfen oder verschmutz t s ind. 
Rhe inwasser wi rd auch als K i i h l - und ProzefSwasser fur die Industrie 
ve rwende t . So bez iehen die Elektr iz i tatswerke bei N i m w e g e n und 
D o d e w a a r d ihr Kuh lwasser aus der W a a l . 

In T rockenze i ten setzt die Landwi r tschaf t und der G a r t e n b a u Rhe in 
wasser zur Bewasse rung und als Tr inkwasser fur das V i e h e in . 
Bei den S tauwerken A m e r o n g e n und Hageste in im Nederr i jn und 
der Lek wi rd Wasserk ra f t zur E rzeugung v o n elektr ischer Energie 
genutz t . 

Dor t , w o Tr ink- und ProzefSwasser verbraucht w e r d e n , ents tehen 
Abwasse r . Die Abwasse rab le i t ung ist ebenfal ls eine w ich t ige Funk
t ion des Flusses. Heu tzu tage w i rd der ube rw iegende Teil der i n d u -
striel len A b w a s s e r und das A b w a s s e r aus pr ivaten Hausha l ten vor 
der E in le i tung in den Rhein geklart . 

Der Rhein und die Stromeneugung. Wasserkraft-

werk beim Stauwerk Amerongen im Nederrijn. 
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2 Der gebandigte und 
kanalisierte Fluft 

Das St romgeb ie t des 1.320 K i lometer langen Rheins hat e ine 
O b e r f l a c h e v o n 1 8 5 . 0 0 0 k m 2 und erstreckt sich uber neun Lander : 
Italien, die Schwe iz , L iechtenste in , Os te r re ich , Deu tsch land , Frank-
reich, L u x e m b u r g , Belgien und die N ieder lande . Das S t romgeb ie t 
besitzt e ine unregelmafSige F o r m ; in nordsud l icher R i ch tung hat es 
e ine Lange v o n 7 0 0 K i lometer . Die Breite schwank t zw ischen 3 0 0 
K i lometer in den A l p e n , 7 0 K i lometer nord l ich v o n Basel und bis zu 
gut 5 0 0 K i lometer bei W o r m s . 

Im Verg le ich zu anderen grof ten europa ischen S t romen w ie der D o -
nau oder der W o l g a n i m m t der Rhe in b e z o g e n auf d ie O b e r f l a c h e 
des St romgeb ie ts nur e inen besche idenen 9. Platz e in . Der Rhe in 
gehor t al lerdings zu den wasserre ichsten Flussen Europas und zu 
den bedeutends ten Sch i f fah r tswegen der W e l t . 

Einige europaiscfie Fliisse 

HuB Ursprung - Miindung Lange Oberflache Durchschnittlicher 

Stromgebiet AbfluB an 

der Miindung 

(km) (km 2) (m 3 /s ) 

Wolga RuBland 3550 1 400 000 8.400 

Donau Deutschland - Rumanien 2 860 817 000 6.400 

Weichsel Polen 1.068 194 000 1.000 

Rhein Schweiz • Niederlande 1.320 185 000 2.300 

Oder Tschechien - Polen/Deutschland 866 119.000 530 

Loire Frankreich 1.012 115.000 400 

Rh6ne Schweiz - Frankreich 812 98.000 1.700 

Po Italien 676 75000 1.500 

Maas Frankreich - Niederlande 925 33.000 320 

Tiber Italien 393 16.000 230 

Bis turn Anfang dieses Jahrhunderts traten 
regelmafSig Deichbruche auf. Um das 
Flufiumland vor Uberschwemmungen zu 
schutzen, wurde viel im und am Fluli veran-
dert. 

Die Landschaft 

Im Laufe der Jahrhunderte hat der 
Mensch viele Veranderungen im und am 
Rhein durchgefuhrt. Dennoch lafit sich 
auch heute noch nachvollziehen, wel-
chen Weg sich der Flull ursprunglich 
vom Ootthard-Massiv zur Nordsee 
suchte. 

Der Alpenrhein in der Schweiz ist ein 
schnelifliefiender Bergflufi, der von den 
Alpengletschern gespeist wird. Hinter 
Basel wird der Fluft ruhiger. Ab hier wird 
er Oberrhein genannt. Ursprunglich 
schtangelte sich der Fluli an dieser Stelle 
noch auf naturiiche Weise durch die 
Landschaft. Da der Rhein in diesem Ah-

schnitt nicht durch harten Fels in ein 
FlufSbett gezwungen wurde, verzweigte 
sich der FluH in viele Seitenarme. Entiang 
den Ufern entstand ein vielfaltiges Na-
turgebiet mit Sumpfwaldern und Sumpf-
wiesen. 

Hinter Bingen verandert der Flufi. wieder 
seinen Charakter und Namen. Jetzt heifit 
er Mittelrhein. Der Strom fliefit hier 
durch ein schmales, tiefes Tal, entiang 
dem Taunus und der Eifel. Der letzte 
Rheinabschnitt, d.h. der deutsche Nie-
derrhein und die niederlandischen 
Rheinarme, verlauft von Bonn bis zur 
Nordsee und dem Usselmeer. Hier treten 
keine Hohenunterschiede mehr auf und 
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es gibt keine hapten Felswande, die den 
Strom in eine bestimmte Richtung w i n -
gen. In fruheren Zeiten glich die Land
schaft in diesem Abschnitt der Land
schaft entiang dem Oberrhein: ein 
breiter Flufi mit vielen Seitenarmen 
suchte sich seinen Weg zum Meer durch 
eine Landschaft aus Sumpfen und Wal-
dern mit Weiden und Pappeln. 

Bereits zur Romerzeit wurden die ersten 
Eingriffe in die Flulilandschaft unternom-
men. Um 10 v. Chr. wurde der Drusus-

Damm am Verzweigungspunkt im Bo-
vennjn angelegt. Der Damm hatte die 
Aufgabe, die Verteilung des Wasserab-
ftusses iiber die Rheinarme zu beeinflus-
sen. Obwohl die Anwohner in den da-
rauffolgenden Jahrhunderten immer 
wieder Malinahmen zur Bandigung des 
Flusses trafen, datieren die gro/Sen Ein
griffe im und am Rhein aus dem letzten 
und diesem Jahrhundert. Flullkurven 
wurden abgeschnitten, die Fahrrinne ver-
breitert und vertieft, Inseln, Sand- und 
Kiesbanke entfernt. Die Ufer wurden 

durch Buhnen und Leitwerke gesichert 
und mit Steinen befestigt. Mit diesen 
Eingriffen wurden zumeist zwei Ziele 

AbfluGverhalten 
Das durch den Rhe in fliefSende W a s s e r v o l u m e n ist s tarken S c h w a n -
kungen un te rwor fen , d a der FlufS sowoh l G le tscher - als auch R e -
genwasser abfuhr t . Ein vo l ls tandiges Aus t rocknen des Rheins ist so 
gut w ie ausgesch lossen. A u c h w e n n i iber e inen langen Ze i t raum 
keine Niedersch lage fa l len, w i rd d e m FlufS durch das langsame A b -
schmelzen von Schnee und Eis im Obe r l au f W a s s e r zugef i ih r t . 
Durchschni t t l ich s tammt fast die Hal f te des Rheinwassers bei Lob i th 
aus d e m A l p e n r a u m . Im S o m m e r betragt dieser An te i l i iber 7 0 % , 
im W i n t e r sinkt er auf 3 0 % ab. 

A b f l u B b e i L o b i t h 

mittlerer Abf luB 2.300 m 3 / s 

niedrigster Abf luB (unter einer Eisdecke) 575 m 3 / s 

niedrigster AbfluB (eisfrei) 620 m 3 / s 

hochster Abf luB 12.000 m 3 / s 

18 .Feb . 1929 

4. Nov. 1947 

3. Jan. 1926 

Der a m wei tes ten s t romaufwar ts ge le -
gene Teil des Rheins, der in der Schwe iz 
ge legene A lpen rhe in , weist w ie alle G le t -
scherf lusse ein unregelmafSiges AbflufS-
verhal ten mit sehr grofSen Unte rsch ieden 
zw ischen N iedr ig - und Hochwasse r auf. 
Der hochste bekannte A b f l u B ist hier 68 
mal grofSer als der niedrigste AbflufS. 
We i t e r s t romabwar ts ist der AbflufS des 
Rheins, bed ingt durch menschl iches E in-
gre i fen und z u n e h m e n d e Niedersch lags-
einf l i isse, regelmafSiger. A n der deu tsch -
n ieder landischen Grenze lag der hochste 
jemals gemessene AbflufS nur noch 21 
mal hoher als der niedrigste AbflufS. 

Der Alpenrhein ist noch ein richtiger Cletscherfluii. 
Der groftte Abfluii tritt im Sommer auf, wenn viel 
Eis und Schnee schmelzen. Weiter stromabwarts 

andert sich dies. In den Niederlanden tritt der 
hochste Abfluii im Winter auf. 

A b f l u G m e f e t e l l e n 

a m Rhe in 

Rekingen 

Marz Ap1 
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verfolgt: das Umland vor Oberschwem-
mungen zu schutzen und den Flull opti
mal schiffbar machen. 

Im 19. und 20. Jahrhundert 
vorgenommene 
Veranderungen 

am Stromlauf der Waal. 
Stromungsrinnen 

wurden abgeschnitten, 
Sandbanke abgegraben. 

Bubnen und Deiche 
angelegt. 

A b f l u B v e r t e i l u n g der W a a l , des Nederr i jn und der IJssel 
In den N ieder landen , d e m De l tageb ie t des Rheins, ve rzwe ig t sich 
der S t rom. A m V e r z w e i g u n g s p u n k t P a n n e r d e n , 5 K i lometer s t rom
abwar ts v o n Lob i th , vertei l t sich das W a s s e r des Bovenr i jn auf die 
W a a l und den Panne rdens -Kana l . Der P a n n e r d e n s - K a n a l teilt sich 
seinerseits bei Wes te r voo r t in der N a h e v o n A r n h e i m in den Neder 
rijn und die IJssel. 

Fuhrt der Bovenr i jn viel Wasse r , dann vertei l t es sich zu unge fahr 
2 / 3 auf die W a a l , 2 / 9 auf den Nederr i jn und 1/9 auf die IJssel. Bei 
n iedr igem A b f l u B w e r d e n im Nederr i jn und in der Lek drei S tau -
werke gesch lossen. Diese S tauwerke ver r ingern den Wasse rab f l uB 
i iber den Nederr i jn , so daB mehr W a s s e r i iber die W a a l und die 
IJssel abf l ieBt. Dies wi rk t sich guns t i g auf die Schi f fahr t und d ie 
Wasse rzu fuh r des Usselmeers aus. 

Die heut ige Ab f luBver te i l ung ist n icht o h n e mensch l iches Zu tun 
en ts tanden . V o r d e m 17. Jahrhunder t f lossen i iber 9 0 % des B o v e n -
r i jn-Abf lusses uber die W a a l zur Nordsee . W a h r e n d des Ach t z i g j ah -
r igen Kr ieges mit Span ien ( 1 5 6 8 - 1 6 4 8 ) konn ten die span ischen So l -
da ten die IJssel zu FuB i i be rqueren , d a dieser Rhe ina rm fast 
vo l l s tand ig versandet war . Die sch lechte Schif f barkeit der IJssel w a r 
f i i r Handelss tadte w ie Zwo l l e und Z u t p h e n auBerst unguns t ig . Es 
lag in ihrem Interesse, die Ab f l uBve r te i l ung besser kontro l l ieren zu 
k o n n e n . Die du rchdach te Ges ta l t ung der V e r z w e i g u n g s p u n k t e er-
wies sich als en tsche idend f i i r e ine stabi le Ab f l uBver te i l ung . 

Die niederlandischen Rheinarme mit 

Stauwerken im Nederrijn und in der Lek. 
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Veranderungen und ihre Ursachen 
Seit M i t t e des letzten Jahrhunder ts w i rd das Abf lu fSvo lumen des 
Rheins gemessen . Die mit t lerren Abf lu fSmengen haben sich in d ie 
sem Ze i t raum nicht nennenswer t verander t . A l le rd ings lafSt sich eine 
V e r a n d e r u n g der Abf lufSverte i lung uber das Jahr betrachtet feststel-
len, die durch den Bau vieler Stauseen, insbesondere in den A l p e n , 
verursacht w i rd . Dor t w i rd im S o m m e r W a s s e r gestaut , das erst im 
Herbst und im W i n t e r e inen Bei t rag z u m AbflufS liefert. 
A n d e r e w ich t ige Einflusse auf das Abf lufSverhal ten sind die Ve rs tad -
te rung des Rheingeb ie ts , V e r a n d e r u n g der Vege ta t i on unter ande -
rem durch En twa ldung , FlufSbegradigungen und den Bau v o n K a n a -
l isat ionsanlagen im Rhein und seinen Nebenf lussen sow ie die 
G e w i n n u n g v o n Rohs to f fen . Einige dieser V e r a n d e r u n g e n hat ten 
auf lokaler Ebene sehr grofSe K o n s e q u e n z e n . Je wei ter s t rom
abwar ts m a n k o m m t , desto wen ige r machen sich die Ef fekte der 
V e r a n d e r u n g e n bemerkbar . V o n der Kanal isat ion und E inde ichung 
des Ober rhe ins zw ischen Basel und Kar lsruhe, die den Rhein u m 
e t w a 100 K i lometer verkurzt , ist ab W o r m s s t romabwar ts k a u m 
mehr e twas spurbar. 

Hoch - niedrig 
O b w o h l sich das Abf lu fSvo lumen des Rheins selbst nicht verander t 
hat, e rhoht die Kanal isat ion das Hochwasser r is iko . Kanal isat ion be-
deute t , dafS das FlufSbett enger w i rd . Dasselbe W a s s e r v o l u m e n w i rd 
durch e inen schmaleren Querschn i t t geprefSt. Dadu rch steigt die 
Fl iefSgeschwindigkeit , was eine starkere Erosion des FlufSbetts zu r 
Folge hat. Z u d e m p f lanzen sich Hochwasse rwe l l en schnel ler fort. 
Hochwasse r auf d e m Rhein tritt daher hauf ig g le ichzei t ig mit H o c h -
wasser in den Rhe innebenf l i i ssen auf. Dies fuhrt s t romabwar ts zu 
e inem erhohten Ube rschwemmungs r i s i ko . Fruher w a r die H o c h w a s -
serwel le der Sei tenarme bereits abgef lossen, bevor das Hochwasse r 
im Rhe in selbst auftrat. 

U m der ges t iegenen U b e r s c h w e m m u n g s g e f a h r begegnen zu k o n -
nen , w u r d e n in der U m g e b u n g v o n StrafSburg umfangre iche MafS-
n a h m e n ge t ro f fen . Es w u r d e n Inundat ionspo lder ange leg t und 
W e h r e gebaut , die bei Hochwasse r geschlossen w e r d e n . H ierdurch 
konnen ze i twe i l ig bis zu 2 1 0 M i l l i o n e n m 3 W a s s e r gespeicher t wer 
d e n . W a h r e n d des Hochwassers im Jahre 1 9 8 8 w u r d e n diese MafS-
n a h m e n z u m ersten M a l genutz t . Dadu rch sank der Hochwasse r -
scheitel bei M a x a u u m 23 Zent imeter und bei Ko ln u m 5 Zent imeter 
Letztere A b s e n k u n g des Wassersp iege ls gen i i g te gerade , um den 
histor ischen Ko lner A l ts tadt vor einer U b e r s c h w e m m u n g zu schut
z e n . 

Hochwasser in Koln im lahre 1988. Stromaufwarts 
wurden die Inundationspolder uberflutet. Dadurch 
wurde der Wasserpegel um 5 Zentimeter gesenkt. 
Diese Absenkung genugte gerade, um eine 
Uberschwemmung des Stadtzentrums zu verhin-
dern. 
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Hochwasserbet t 

Win te rde ich 

Querschnitt durch einen Fluil. Das System aus 
niedrigen Sommerdeichen und hohen 

Winterdeichen ist ein wirkungsvoller FluBanlagen in den Niederlanden 
Oberschwemmungsschutz. Bei Hochwasser steht V o r d e m 17. Jahrhunder t beschrankten sich die Eingri f fe in das 

nur der Oberschwemmungsraum unter Wasser. FlulSsystem vor a l lem auf E inde ichungen im k le inen MafSstab. S p a -

ter w u r d e n immer mehr Regu l ie rungsarbe i ten durchgefuhr t w ie das 
A b s c h n e i d e n v o n FlufSkurven sow ie der Bau v o n Buhnen und 
L a n g s b u h n e n . Dessen ungeach te t wu rde das P rob lem regelmafSig 
w iederkehrender U b e r s c h w e m m u n g e n nicht vo l ls tand ig gelost . 
V ie le U b e r s c h w e m m u n g e n im W i n t e r und im f r i ihen Fruhjahr wu r 
d e n durch W a s s e r verursacht , das sich hinter E i sdammen aufs taute. 
Eine feste Eisdecke zerfal l t bei e inse tzendem Tauwe t te r in Eisschol-
len, die v o m Strom mi tgefuhr t w e r d e n . In einer V e r e n g u n g , e iner 
FlufSkurve oder in der N a h e eines Hindernisses konnen diese S c h o l -
len e inen E isdamm b i lden. Ende des letzten Jahrhunder ts w u r d e n 
desha lb Regu l ie rungsarbe i ten im grolSen Stil durchgefuhr t . Diese 
"ers te B e g r a d i g u n g " sollte das Sys tem aus v ie len Fahrr innen und 
k le inen R innen in ein System aus einer Haupt fahr r inne (Sommerbe t t 
oder Niedr igwasserbet t ) und U b e r s c h w e m m u n g s z o n e n ( H o c h w a s 
serbett) u m w a n d e l n . 

Die Bese i t igung v o n Hindern issen und hohere F l ie f tgeschwind igke i -
ten verh inder ten die B i l dung v o n E i s d a m m e n . Z u d e m sorgt die 
E r w a r m u n g des Flusses durch die Ein le i tung von Kuh lwasser dafur , 
daR U b e r s c h w e m m u n g e n durch E isdamme heute nicht mehr vor -
k o m m e n . Das F luRwasser hat sich durch K i ih lwassere in le i tungen 
u m c i rca 2° Cels ius e rwarmt . Das ungeh inder te Ab t re iben v o n Tre ib-
eis w i rd unter ande rem durch O f f n e n der S tauwerke im Nederr i jn 
begunst ig t . 

Ein nicht regul ierter FlufS neigt d a z u , sein FlulSbett im Laufe der Zei t 
zu ver legen. U m eine gute Schi f fbarkei t des Rheins zu gewahr le i -
s ten , w u r d e n um die Jah rhunde r twende eine zwe i te und dritte Be
g r a d i g u n g durchgefuhr t . Die Fahrr inne w u r d e an v ie len Stel len 
durch B u h n e n , Langsbuhnen und ste inerne U fe rbe fes t igungen sta-
bilisiert. 

13 



Bodenabsenkung 

Die fortschreitende Erosion des Sommer-
betts infolge hoherer Fliefigeschwindig-
keiten ist ein ernstes Problem. Das am 
Obertauf abgetragene Erdreich sedimen-
tiert am Unterlauf. Diese Versandungen 
konnen zwar ausgebaggert werden, die 
Auswaschungen lassen sich hingegen 
wesentlich schwieriger ruckgangig ma-
chen. Die Bodenabsenkung bedroht zu-
dem die Stabititat der Buhnen und Ufer-
befestigungen. 

Eine wichtige Folgeerscheinung der Be-
gradigung ist die Absenkung des Som-
merbetts. Die Absenkung wurde durch in 
Deutschland vorgenommene Eingriffe 
zusatzlich verstarkt. Im Cebiet stromauf-
warts von Duisburg wurde nach 1920 
mit dem Steinkohle-und Steinsalzberg-
bau im grolien Stil begonnen. Als Folge 
hiervon kam es zu einer Absenkung des 
FluBbetts, der Deiche und Oberschwem-
mungsraume. 

Eine zusatzliche Absenkung wurde durch 
die Kies- und Sandgewinnung sowie die 
Zerstorung des FluBbetts durch die Schif-
fahrt verursacht. Die Absenkung des 
durchschnittiichen Wasserpegels bei 
Duisburg betrug in den Jahren zwischen 
1908 und 1982 2,50 Meter. 

Historische und zukunftige Bodenabsenkung der Waal 

Meter 3.00 -

Normalnull 0 

Meter - 3.00 
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Dodewaard 
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Pannerdense kop 
(867 220) 

Zattbommel 
(934 780) 

Tiel 
(913250) 

Nimwegen 
(884 870) 

A 
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I 

920 
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880 
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I 
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Die Absenkgescbwindigkeit des Fluil-
betts verringert sich zwar, aber der ei-
gentliche Prozeii ist nicht zum Stillstand 
gekommen. Bei Lobith sinkt das FluBbett 
und daher auch der durchschnittliche 
Wasserspiegei um ungefahr 2 Zentimeter 
pro Jahr. Der sinkende Pegel wirkt sich 

insbesondere in Trockenperioden negativ 
auf die Fiafen und Schiffahrt aus. Auch 
der Crundwasserspiegel sinkt, was zum 
Austrocknen der landwirtschaftlichen 
Flachen, zu einer Schadigung der Natur 
und zu Problemen bei der Trinkwasser-
versorgung fuhrt. 

Zukunftserwartungen 
In den letzten Jahren w e r d e n immer mehr S t immen laut, die e ine 
Wiederhe rs te l l ung des a l ten, nat i i r l ichen Zustands der F luR land-
schaf t fo rdern . Es exist ieren mehrere Plane, die v o n der W iede rau f -
fo rs tung der U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e bis z u m Durchs techen der 
Sommerde i che re ichen, u m d e m FlufS mehr oder wen ige r freies 
Spiel zu g e b e n . Du rch diese Eingri f fe w u r d e n die U b e r s c h w e m 
m u n g s z o n e n hauf iger unter Wasse r s tehen. Die starkere B e w a c h -
sung in den U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e n verh inder t daruber h inaus 
den schnel len AbflufS des Wassers . Ak t i ve Verwa l tungs ta t igke i t und 
eine gute A b s t i m m u n g der Arbe i ten s ind daher unabd ingbar . 
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3 Hochwasser! 

Der Rhein fuhrt regelmalSig Hochwasse r , insbesondere im W i n t e r 
und im f ruhen Fruh l ing, w e n n es im S t romgeb ie t viel geregnet und 
geschnei t hat. H o c h w a s s e r tritt immer in Form einer W e l l e auf. Der 
Wasse rpege l steigt, erreicht e inen Schei tel und sinkt danach w ieder 
ab . Dieser ProzefS des A n w a c h s e n s und Abs inkens kann sich uber 
mehrere W o c h e n ers t recken. 

Die wicht igs te A u f g a b e der F lufSverwal tung ist der Schutz vor Ube r 
s c h w e m m u n g e n . Die in den N iede r landen unmi t te lbar a m Rhe in 
ge legenen Geb ie te sind d ich tbevo lker t . Hier l iegen nicht nur viele 
landwir tschaf t l iche Nu tz f l achen , sondern auch Stadte w ie N i m w e 
g e n , A r n h e i m , Tiel und Devente r , U b e r s c h w e m m u n g e n und D e i c h -
e inbruche verursachen Beh inde rungen und Schaden und m a n c h m a l 
sind auch Todesop fe r zu bek lagen . 

Ri jkswaterstaat (die obers te n ieder landische S t raBen- und W a s s e r -
baubehorde) verwa l te t d ie Rhe ina rme und ist auch fur das u n g e h i n -
derte Abfl iefSen der Hochwasse rwe l l e veran twor t l i ch , o h n e dalS d a -
bei Schaden ents tehen. Diese Zus tand igke i t w u r d e im 'R iv ie renwet ' 
(FlufSgesetz) aus d e m Jahre 1 9 0 8 festgelegt , e i nem Gese tz zur 
" S i c h e r u n g des ordent l i chen Zustands der w ich t igs ten Flusse und 
St rbme des Kon igre ichs der N i e d e r l a n d e " . 

Sommerbett und Hochwasserbett 
Die N ieder lande nu tzen das System der N ied r ig - und H o c h w a s s e r -
bet ten als V o r k e h r u n g gegen U b e r s c h w e m m u n g e n . No rma le rwe ise 
fl iefit der S t rom zw i schen den S o m m e r d e i c h e n . Nur bei e i nem sehr 
hohen AbflufS, also durchschni t t l ich f i i r die Dauer v o n e in igen W o 
chen im Jahr, w e r d e n die U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e uberf lutet . D ie 
ses System hat sich hervor ragend bewahr t . Die Ins tandha l tung der 
U fe ran lagen und S t r o m f u h r u n g e n , u.a. B u h n e n , bi ldet den w ich t i g 
sten Teil der F luRverwa l tung . Diese F luRan lagen sorgen fur den Er-
halt des typ ischen N ied r i g - und Hochwasserbe t t sys tems . 

Das Hochwasser auf dem Rhein 

hat die Form einer We/le. Der 

Wasserpegei steigt, erreicht den 

Scheitelpunkt und sinkt danach 

wieder ab. Dieser ProzeB kann 

einige Wochen dauern. 

H o c h w a s s e r w e l l e Lob i t h 1 9 8 6 
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Deichhohe 
Die G rund lage bei der Be rechnung der H o h e der W in te rde i che (und 
dami t d e m Schutz vor U b e r s c h w e m m u n g e n ) sind die ' M a a t g e 
v e n d e Hoogwa te r s t anden - M H W (MafSgebl iche Hochwasse r -
pegel) . Der M in is te r fur Verkehr , Wasserw i r t scha f t und of fent l iche 
Arbe i ten hat diese M H W s festgelegt. Die W in te rde i che mi issen so 
hoch und breit se in, daG sie einer ex t remen Hochwasserwe l l e s tand-
hal ten k o n n e n , w ie sie im stat ist ischen M i t t e l nur e inmal in 1 2 5 0 
Jahren auftr i t t . M i t anderen W o r t e n : e inmal in 1 2 5 0 Jahren darf der 
FlufS uber die W in te rde i che t reten. Der Pegel steht dann 5 bis 8 
M e t e r i iber d e m normalen Wassers tand des Rheins. Das w u r d e 
heif ten, daft i iber der Kai in N i m w e g e n 3 M e t e r W a s s e r s tehen 
w u r d e . Der De ichverwa l te r (zumeist eine ' W a t e r s c h a p ' , e ine nie-
der landische Wasse rbeho rde , die f i i r den Wasserhausha l t und die 
Ins tandhal tung v o n StrafSen und Br i icken in e i nem bes t immten G e -
biet zus tand ig ist) hat daf i i r zu sorgen, dafS der De ich in der berech-
neten H o h e ange leg t und ins tandgehal ten w i rd . A m A n f a n g des 
nachsten Jahrhunder t soil das De ichve rs ta rkungsprog ramm vo l len-
det sein. A u c h die Verb re i te rung von De i chen , die nicht schwer ge -
n u g s ind, gehor t zu d iesem P r o g r a m m . 

Uberschwemmungsraurne 
In den U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e n , d e m Geb ie t zw ischen den S o m -
mer -und W i n t e r d e i c h e n , w o h n e n und arbei ten M e n s c h e n . Hier ste
hen W o h n h a u s e r , Camp ingp la t ze und Z iege le ien. A l l d iese M e n 
schen w e r d e n mit d e m all jahrl ich w iede rkeh renden Hochwasse r 
konfront ier t . Eine zeit l ich begrenzte , schwier ige Zugang l i chke i t v o n 
W o h n u n g und Betr ieb, Land , das lange unter W a s s e r steht und 
Gras , das dadurch langsamer wachs t , geho ren unvermeid l icher -
weise z u m W o h n e n und Arbe i ten in den U b e r s c h w e m m u n g s r a u 
m e n . 

Bei Ma fSnahmen zur Beschrankung der Be las t igung durch H o c h w a s 
ser mulS man die Vorschr i f ten des FlufSgesetzes er f i i l len. 

Im Winter und im Fruhling tritt der Rhein haufig iiber sein Sommerbett. In diesen Jah-

reszeiten stehen die Uberschwemmungsraume meistens unter Wasser. 

Wie hoch miissen Deiche sein? 
Die Festlegung der Deichhohe erfordert ei
nen erheblichen Rechenaufwand. Die 
Kernfrage, die sich hierbei stellt, lautet: 
welches Oberschwemmungsrisiko ist fiir 
uns in den Niederlanden gerade noch ak-
zeptabel? Darf der Rhein nur einmal in 
5000 Jahren uber die Winterdeiche treten 
oder einmal alle 2000 Jahre oder sogar alle 
100 Jahre? Hierbei handelt es sich um eine 
realistische Fragestellung, denn es lalit sich 
berechnen, nach wievielen Jahren durch -
schnittlich extrem hohe Abflusse auftreten 
werden. Leider ist es nicht moglich vorher 
zusagen wann dies geschieht 
Die Regierung und das Parlament haben 
festgelegt, dais der Rhein einmal in 1250 
Jahren uber die Winterdeiche treten darf. 
Das Abflulivolumen, das durschnittlich 
einmal in 1250 Jahren auftreten wird, bil-
det seither die Grundlage fur die Berech
nung der Deichhohen entiang dem Rhein. 
Zu diesem Abflutlvolumen gehort namlich 
ein bestimmter Wasserpegel; auch dieser 
ist berechenbar. Die Winterdeiche entiang 
dem Rhein miissen so hoch sein, dali sie 
diesem Wasserstand widerstehen konnen; 
hierbei muti auch moglicher Wellenschlag 
beriicksichtigt werden. 
Fewer ist nicht nur die Hohe des Deichs 
wichtig fiir die Sicherheit. Auch die Breite 
des Deichs ist von entscheidender Bedeu-
tung. Eine starke Stromung kann durch Un-
terhohlung des Deichs bereits bei niedri-
gem Wasserpegel einen Deicheinbruch 
verursachen. 

Die Befestigung und Verstarkung der Dei
che, die notwendig ist, damit diese den 
Anforderungen geniigen, ruft manchmal 
Proteste und Widerstand hervor. Hdhere 
und breitere Deiche passen nicht immer in 
die Landschaft, und die vorhandene Be-
bauung mud manchmal der Verstarkung 
der Deiche weichen. Bei der Durchfuhrung 
des Deichverstarkungsprgramms werden 
Natur, Landschaft und oft auch historische 
Cebaude immer starker beriicksichtigt. 
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Bei Hochwasser kommt es 
manchmal zu widrigen 

Umstanden. 

Genehmigungen 
Das FluRgesetz schreibt eine Genehm igungsp f l i ch t f i i r alle Ak t i v i t a -
ten vor , die e inen Einf luf i auf den Schutz vo r O b e r s c h w e m m u n g e n 
im G e b i e t zw ischen den W i n t e r d e i c h e n h a b e n . Das l iegt daran , daft 
eine A n d e r u n g der B e b a u u n g und B e p f l a n z u n g in den U b e r -
s c h w e m m u n g s z o n e n t ie fgre i fende K o n s e q u e n z e n fur den W a s s e r 
stand bei Hochwasse r h a b e n . Grof te , in den O b e r s c h w e m m u n g s g e -
b ieten ge legene G e b a u d e n e h m e n d e m W a s s e r Platz w e g . 
Entsprechendes gilt f i i r die A u f f o r s t u n g der U b e r s c h w e m 
mungsraurne oder das P f lanzen v o n H e c k e n . 

Stromungen und Wasserpegel 
St romungsande rungen des Flusses konnen Schaden an den S o m -
merde i chen , W e g e n und U fe rbe fes t i gungen hervor ru fen . A u R e r -
d e m kann der Fests tof f t ranspor t im Fluf i t ie fgre i fend verander t wer 
d e n , so daR sich neue S a n d b a n k e b i lden , die eine G e f a h r f i i r die 
Schi f fahr t darste l len. W e n n der S t romungsw ide rs tand im Fluft an e i 
ner bes t immten Stelle anste igt (und das W a s s e r also nicht m e h r so 
leicht und schnel l abf l ieBen kann) , sind die Fo lgen noch z ig K i l o m e 
ter spurbar. 



Rijkswaterstaat gestattet V e r a n d e r u n g e n im S t rbmungsw ide rs tand 
grundsatz l ich nur d a n n , w e n n sie an einer anderen Stelle im FluR 
kompens ie r t w e r d e n . Ein Beispiel h ierfur ist die G e w i n n u n g v o n 
Sand in den U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e n . Ein t iefes Bagger loch sorgt 
fur eine erhebl iche Ve r r i nge rung des S t romungswiders tands vor 
Or t . Bei Hochwasse r w i rd mehr Wasse r i iber die U b e r s c h w e m -
m u n g s z o n e abgefuhr t . Dadurch sinkt die F l ie f igeschwind igke i t im 
Sommerbe t t . Die A b l a g e r u n g des Sediments f i ihr t zur B i ldung v o n 
Unt ie fen im Sommerbe t t , die die Schi f fahr t beh indern , sobald das 
Hochwasse r abgef lossen ist. Bevor also eine G e n e h m i g u n g zur 
S a n d g e w i n n u n g erteilt w i rd , muG der Ant ragste l le r da r legen , w ie er 
die F l ie f tgeschwindigkei t auf d e m al ten N iveau hal ten wi l l . Dies ge -
schieht in Absp rache mit Ri jkswaterstaat, zumeis t durch die An lage 
zusatz l icher D a m m e . 

FlulSgesetz 

Das Flutigesetz untersagt jede strb-
mungsbehindernde MalSnahme. Fur 
Arbeiten, die prinzipiell stromungs-
behindernd sind, ist die Genehmi
gung der zustandigen Fluilbehorde 
erforderlich. Diese wacht daruber, 
datl die Stromungsbehinderung 
durch kompensierende Mafinahmen 
autgehoben wird. In den Uber
schwemmungsraumen ist fur die fol-
genden Arbeiten eine Genehmigung 
erforderlich: 

• der Bau, die Verlegung, Verstar-
kung oder Erhohung eines Deichs, 
eines Damms oder einer anderen 
Anlage, deren Bestimmungszweck 
ein Wehr oder Stromungsleitung 
ist: 

• die Errichtung oder der Umbau ei
nes Gebaudes oder einer Ftolz-
konstruktion oder die Errichtung 
einer Erdaufhaufung; 

• die Anpflanzung von 
Geholz, Schilf oder Binsen oder 
das Stehenlassen von Wildwuchs 
zwischen dem 1. November und 
dem 1. April; 

• das Stehenlassen einer Abzau-
nung oder eines Behelfswehrs 
zwischen dem 7. Dezember und 
dem 15. Marz bzw. zwischen dem 
15. November und dem 11. Marz. 

Die obengenannten Zeitraume haben 
mit der Tatsache zu tun, daii Hoch
wasser vor allem in den Wintermo-
naten auftritt. Fur das Sommerbett 
wurden vergleichbare Bestimmungen 
in das Gesetz aufgenommen. Daru
ber hinaus ist es verboten, ohne Ge
nehmigung das Stromungsbett eines 
Flusses oder Stroms an irgendeiner 
beliebigen Stelle zu verlegen. 



4 Schiffahrt 

Wirtschaftliche Bedeutung 
Das T ranspo r tgewerbe hat fur die n ieder landische Wi r t scha f t e ine 
erhebl iche Bedeu tung . Die B innensch i f fahr t n immt seit Jahrhunder -
ten e inen w ich t igen Platz e in innerha lb dieses Wi r t scha f t szwe igs . 
Ein bedeu tender Teil des gesamten in ternat iona len Waren t ranspo r t s 
aus und in die N ieder lande w i rd mit B innensch i f fen auf d e m Rhein 
abgewicke l t . 

I n t e r n a t i o n a l e r W a r e n t r a n s p o r t a u s u n d in d i e N i e d e r l a n d e ( 1 9 8 8 ) 

perSchiene 14.321.0001 

per StraSe 95.000.000 t 

iiber den Rhein 139.000.000 t 

Ihre Transpor ts icherhei t und Zuver lass igkei t machen die B innen 
schi f fahrt zu einer konkur renz fah igen Fo rm des Transpor ts und dies 
nicht nur f i i r die t radi t ionel len Schut tguter . Die starke Z u n a h m e des 
Conta iner t ranspor ts ist da f i i r der s ichere Beweis . 
A n d e r e posit ive A s p e k t e sind der relativ ger inge Energ ieverbrauch 
und die groRe Transpor tkapaz i ta t bei g le ichzei t ig ger inger Fahr tbe-
h inde rung und ger ingen S icherhe i tsp rob lemen. Die Lu f tve rschmut -

wekhe cuter werden mit Binnenschiffen befordert? z u n g pro T o n n e und ge fah renen K i lomete r ist bei e i nem Schi f f funf-

mal kleiner als bei e i nem L K W . 
Internationaler Guter t ranspor t i iber Binnenschi f fahrt 

25% 
Minerale, Baumatertalien 

Die Waal 
Der Rhe in mit seinen Se i tenarmen bi ldet e inen w ich t igen Bes tand-
teil des n ieder land ischen Haup tsch i f f ah r t swegenne tzes . Die W a a l ist 
die wicht igs te Schi f fahrtsstraRe der N ieder lande und der a m stark-
sten befahrene Flufi W e s t e u r o p a s . U n g e f a h r ein Dri t tel aller E in fuh -
ren in Deu tsch land erreicht dieses Land i iber die W a a l . Desha lb ist 
dieser Rhe inarm besonders w i ch t i g f i i r die gu te Erreichbarkei t Rot -
te rdams und die Ste l lung der N ieder lande als Transpor t - und Ver te i -
lerdrehscheibe. 

Zwe i Dri t tel des Waren t ranspor t s auf d e m deu tschen Rhe inab -
schnit t und der W a a l er fo lgt s t romaufwar ts , also in R i ch tung 
Deu tsch land , nur ein Drittel fahrt s t romabwar ts . V ie le dieser G u t e r 
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Dank der Schubschiffahrt kann noch mehr 
Fracht befordert werden. 

sind f i i r das Ruhrgeb ie t best immt. U b e r die M i t te l l andkana le , die 
Ruhr , M o s e l , den M a i n und Neckar w e r d e n die ubr igen W a r e n w e i 
ter landeinwarts transport iert . 

A l ler Vorauss ich t nach w i rd der W a r e n s t r o m k i in f t ig stark anste igen 
info lge des wir tschaf t l ichen W a c h s t u m s , des Europa ischen Vere in i -
gungsprozesses , der groRere Zugang l ichke i t v o n O s t e u r o p a und der 
E ro f fnung des R h e i n - M a i n - D o n a u - K a n a l s . Die P rognosen fur den 
W a r e n s t r o m auf der W a a l im Jahre 2 0 1 0 s c h w a n k e n zw ischen 160 
und 2 2 0 M i l l i onen T o n n e n . 

Ein Drittel alter Importe gelangt iiber die Waal 
nach Deutschland. Aus und in die Niederlande 

wird mehr Fracht uber dem Rhein transportiert als 
per Schiene und auf der Straile zusammen. 

v o n / n a c h 
Rot te rdam 

Entwicklungen im Bereich der Schiffahrt 
In 1991 passierten 1 8 2 . 0 0 0 Schi f fe die deu tsch-n ie -
der landische Grenze bei Lob i th ; d a v o n w a r e n 1 6 5 . 0 0 0 
Frachtschi f fe oder Tanksch i f fe . Die ubr igen Schi f fen 
wa ren M o t o r j a c h t e n , oder sonst ige Schi f fe o h n e L a -
d u n g . V o n den M o t o r s c h i f f e n waren 4 . 2 0 0 C o n t a i -
nerschi f fe und 1 9 . 6 0 0 Kegelsch i f fe (Schi f fe mit 
gefahr l icher Ladung) . 

Die Frachtaus las tung der Rheinschi f fe betragt ungefahr 5 0 % . Das 
bedeutet , daR die Gesamt ladekapaz i ta t der Schi f fe doppe l t so hoch 
ist w ie die t ransport ier te W a r e n m e n g e . G r i i n d e hierfur sind die be-
schrankte Ent ladet iefe bei n iedr igem Wasse rpege l , das Transpor tan 
gebo t und manchma l das Fehlen einer Re tou r l adung . 

Der Schiffahrtsweg 
Sichere, schnel le und wir tschaf t l iche Schi f fahr t setzt eine ausre i -
chend t iefe und breite Fahrr inne voraus, dami t die Schi f fe eine 
mogl ichst groRe L a d u n g befordern bzw . e inander in e i nem sicheren 
A b s t a n d passieren k o n n e n . U n d dies unter al ien U m s t a n d e n : bei 
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Schiffstypen 
Schiffe gibt es in vielen Formen und GrdBen. 
Die Ladekapazitat von Motortank- und Mo-
torfrachtschiffen schwankt zwischen 250 und 
3.600 t Das groBte zur Zeit zugelassene Mo-
torschiff milit 110 x 22,8 Meter. Schubschiffe 
bilden in bezug auf ihre Ladekapazitat und 
Malie eine eigene Kategorie. Ein Schubschiff 
mit sechs Leichtern kann zwischen 12.000 und 
16.000 t transportieren und 269,5 x 22,8 Me
ter in langer Formation und 193 x 34,2 Meter 
in breiter Formation messen. 
Die Tendenz hin zu groBeren Schiffsabmessun-
gen bei der Binnenschiffahrtsflotte wird sich 
kunftig fortsetzen: es verschwinden immer 
mehr kleinere Schiffe, und die Zahl der groBen 
Schiffe nimmt standig zu. Die Containerschif-
fahrt wird weiter stark an Bedeutung gewin-
nen, und es wird auch verstarkt nachts gefah-
ren werden. 

Der Warentransport zu Wasser ist sauber, 
sicher und kostengunstig. • H H H H H H H H H H ^ I H H V ! | I m H N 9 I u 2 ^ V m M 3 & ' 

"Dreispuriger Schiffsverkehr". Im Jahre 2010 

muB dies auf der Waal moglich sein. 

Nied r i g - und bei Hochwasse r , bei Nebe l und R e g e n , bei s tarkem 
V e r k e h r s a u f k o m m e n und das bei e i nem FlufS mit S a n d b a n k e n , FluR-
be t tver lagerungen und S t r o m u n g e n . 

G e g e n w a r t i g w i rd eine Fahrr inne mit e iner M indes tb re i te v o n 1 5 0 
M e t e r und einer M indes t t i e fe v o n 2 ,50 M e t e r bei n iedr iger W a s -
ser f i i h rung angestrebt . D e r Bezugspege l ist hierbei der ' O v e r e e n g e -
k o m e n Lage Riv ierstand - O L R ' (vereinbarter N iedr igwassers tand) . 
Durchschni t t l i ch l iegt der Wasse rpege l in 9 5 % der Zei t uber d e m 
O L R . O d e r anders ausgedr i i ck t : in 9 5 % der Zei t ist die Fahrr inne 
breiter und t iefer als die g e n a n n t e n M i n d e s t a b m e s s u n g e n . In Deu t 
sch land w i rd d a v o n a u s g e g a n g e n , daR die Schi f fer selbst genau 
w issen , w o die Fahrr inne ver lauf t , in den N ieder landen w i rd die 
Fahrr inne mit Bojen und Baken markier t . 

Die Schi f fahr t be t re f fende En tw ick lungen w ie die T e n d e n z hin zu 
grbReren Schi f fen und die Z u n a h m e des T ranspor t vo lumens stel len 
natur l ich auch st rengere A n f o r d e r u n g e n an die Schi f fahr tsr inne. Die 
Z ie lse tzungen der Plane fur das Jahr 2 0 1 0 s ind e ine Ve rb re i t e rung 
der Fahrr inne bis auf mindestens 170 M e t e r und eine Ve r t i e f ung 
auf 2 ,80 M e t e r bei O L R . Hierbe i w i rd ein Schi f fsverkehr mit drei 
Fah rbahnen zug runde gelegt . M a R g e b l i c h ist die S i tuat ion, bei der 
ein Schubsch i f f mi t sechs Leichtern s t romaufwar ts , e in Schubsch i f f 
mit sechs Leichtern s t romabwar ts und ein M o t o r s c h i f f mi t e inem 
Leichter e inander passieren k o n n e n . Zur Real is ierung dieses Ziels 
sind f i i r die W a a l versch iedene f luRtechn ische und verkehrs techn i -
sche M a R n a h m e n vo rgesehen . 
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Verkehrstechnische MaBnahmen 
Die sichere und schnel le Schi f fahrt w i rd auf vielerlei W e i s e mittels 
Verkehrs rege ln , Ve rkeh rsbe t reuung , d e m V e r b o t des Wasserspor ts , 
der U b e r w a c h u n g des Fahrverhal tens und der E inha l tung der V o r -
schr i f ten geforder t . Nach fo l gend werden ein ige verkehrs techn ische 
Ma fSnahmen kurz erlautert. 

A n ungefahr 2 5 % der Unfa l le , die sich auf der W a a l e re ignen , s ind 
vor A n k e r l iegende Schi f fe betei l igt. Diese Schi f fe ankern auf d e m 
FlufS, d a die Zahl der in den Ha fen zur V e r f i i g u n g s tehenden A n l e -
gep la tze nicht ausreicht. Der Bau b z w . A u s b a u v o n A u s w e i c h h a f e n 
und die E in fuhrung eines a l lgemeinen Anke rve rbo ts s ind sehr w i rk -
same Ma fSnahmen zur Ve rbesse rung der Sicherheit . D ie g e g e n w a r -
t ige Polit ik strebt die A n l a g e neuer A u s w e i c h h a f e n in A b s t a n d e n 
von unge fahr 3 0 K i lometer en t iang d e m FlufS an . 
Zur B e k a m p f u n g v o n unfa l lbed ingten Storfal len w i rd auf der W a a l 
das sogenann te " M e l d e - und V e r f o l g u n g s s y s t e m " a n g e w e n d e t . 
Die Da ten v o n Kege lsch i f fen , Schubsch i f fen , Seeschi f fen und S o n -
der t ranspor ten werden in e inem C o m p u t e r s y s t e m gespeicher t . 
Hierbei handel t es sich u m Da ten in b e z u g auf den Schi f fs typ, die 
Ar t der L a d u n g , den Z ie lhafen u.a. Bei e i nem Unfa l l s ind die mog l i -
chen Prob leme sofort bekannt . Diese " p a s s i v e " Ve rkeh rbe t reuung 
w i rd in Kurze das gesamte Haup tsch i f f ah r t swegenne tz a b d e c k e n . 
A n e in igen Engpassen (AnschlufS A m s t e r d a m - R h e i n k a n a l , Reede 
N i m w e g e n , AnschlufS M a a s - W a a l k a n a l ) w i rd der Ve rkeh r v o n den 
Verkehrspos ten aus auch akt iv betreut. M i t Hi l fe v o n Radar , K a m e -
ras und anderen Kommun ika t i onsmi t t e ln we rden den Schi f fern d i -
rekt oder indirekt (uber Rad io oder Fernsehn) E m p f e h l u n g e n in be
z u g auf die Verkehrss i tua t ion g e g e b e n . 

Cesetzliche Vorschriften 
A u c h im Bereich der Vorschr i f ten spielt der Gese tzgeber eine w i c h 
t ige Rol le. Einerseits bestehen diese aus Verwa l tungsvorschr i f ten 
w ie der E in t ragung ins Schif fsregister, der Ve ro f f en t l i chung v o n 
MefSbr iefen und der Regis t r ierung v o n B innensch i f fen . A n d e r e V o r 
schr i f ten sol len die Sicherhei t der B innenschi f fahr t gewahr le is ten . So 
w e r d e n beispielsweise M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n an die beruf l iche 
Qua l i f i ka t ion des Schif fers, an das Schif f , den Transpor t von G e f a h -
rensto f fen, die M a n n s c h a f t und die A u f n a h m e und Ve ra rbe i t ung 
v o n Abfa l l s to f fen gestel l t . 

Die Rheinschiffahrt wird von den 

Verkehrsposten aus geregelt 



5 W a s s e r q u a l i t a t 

Jahre lang w a r der Rhe in ein S y n o n y m f i i r W a s s e r v e r s c h m u t z u n g . 
Dies w a r lange Zeit durchaus begr i indet . Die Qua l i t a t des Rhe in -
wassers verschlechter te sich vor a l lem in den sechz iger Jahren ra-
pide. Die w ich t igs ten Ursachen hierfur w a r e n der industr iel le A u f -
s c h w u n g in den Nachkr iegs jahren , das Bevo l ke rungswachs tum und 
die z u n e h m e n d e landwir tschaf t l i che P roduk t i on . 
Massenha f t es Fischsterben und P rob leme bei der T r inkwasserau fbe-
re i tung f i ih r ten al lerdings zu e inem w a c h s e n d e n Umwel tbewufS t -
sein. In den letzten Jahren hat sich vieles z u m G u t e n g e w e n d e t . D ie 
Wasserqua l i ta t an sich stellt kein Hindern is mehr f i i r die Ruckkeh r 
ve r schwundene r Tier- und Pf lanzenar ten dar . 

National und international 
A u f nat ionaler und in ternat ionaler Ebene w u r d e n erhebl iche A n -
s t rengungen u n t e r n o m m e n , u m die Wasserqua l i ta t zu verbessern . 
In den N ieder landen beispie lsweise durch der 1 9 7 0 verabsch iedete 
' W e t Ve ron t re in ig ing O p p e r v l a k t e w a t e r e n - W V O ' (Gesetz gegen 
die V e m n r e i n i g u n g des Ober f l achenwassers ) . A u c h die EG hat e ine 
w ich t ige Rol le bei der Erste l lung v o n Rege lungen und B e s t i m m u n -
gen zur V e r m e i d u n g v o n W a s s e r v e r s c h m u t z u n g gespiel t . 
In den ve rgangenen Jahrzehn ten w u r d e n zahl re iche K la ran lagen zur 
A u f b e r e i t u n g v o n Hausha l ts - und Industr ieabwassern gebaut . Z u -
d e m ergrif f die Industrie allerlei ver fahrenstechn ische M a f S n a h m e n , 
sie fuhr te beispie lsweise Produk t ions techn iken e in , bei d e n e n ger in -
gere A b f a l l m e n g e n en ts tehen . D u r c h diese Ma fSnahmen verbesserte 
sich die Qua l i t a t des Rhe inwassers erheb l ich . Insbesondere z w i 
schen 1 9 7 0 und 1 9 8 0 w u r d e n beacht l iche Ergebnisse erzielt. 
In den achtz iger Jahren w u r d e n h ingegen nur k leinere Fortschri t te 
erzielt, u.a. lag dies da ran , dafS f i i r relativ k leine Ve rbesse rungen i m 
mer kompl iz ier tere K la rme thoden er forder l ich s ind. Der Ante i l e in i -
ger Stof fe an der G e s a m t v e r s c h m u t z u n g , z .B . versch iedener 
Schwermeta l le , ist in den letzten f i in f Jahren nur ge r ing fug ig 
z u r i i c k g e g a n g e n . Bei anderen Sto f fen sind die Konzen t ra t i onen h in 
gegen gesunken . 

Die neunziger Jahre 
In den neunz iger Jahren darf w iede r mit e iner Ve rbesse rung der 
Wasserqua l i ta t ge rechne t w e r d e n . Dies hat insbesondere mit d e m 
A k t i o n s p r o g r a m m Rhein (R i jnac t ieprogramma - R A P ) zu tun . 1 9 8 7 
haben die Rheinan l iegers taaten vere inbar t , die E in le i tung zah l re i -
cher Stof fe vor d e m Jahr 2 0 0 0 zu ha lb ieren. In den N ieder landen 
hat die Reg ie rung im Dr i t ten Nat iona lwasserhausha l tsp lan neue 
N o r m e n fur die Wasserqua l i ta t festgelegt . Diese N o r m e n , die " A l -
g e m e n e Mi l i eukwa l i te i t - A M K " (A l lgemeine Umwel tqua l i t a t ) , s ind 
strenger als die al ten N o r m e n . Hierbei w u r d e n neue A n a l y s e m e t h o -
den sow ie der EinflulS der Wasserqua l i ta t auf Tiere und P f lanzen 
ber i icks icht igt . 
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Sauerstoffhaushalt 

Der Sauersto f fgehal t des Rheinwassers ist schr i t tweise v o n 7,7 m g / l 
im Jahre 1952 auf ungefahr 4 ,4 m g / l im Jahre 1971 gesunken . 
Hierbei handel t es sich um Durchschn i t tswer te ; zw ischen 1 9 6 0 und 
1 9 7 5 w u r d e im S o m m e r rege lmaRig ein Sauersto f fgehal t unter 
3 m g / l gemessen . Es dur f te e in leuchten , d a d viele Fische es in d ie 
sem Ze i t raum sehr schwer hat ten. 

Du rch den Bau zahl re icher K laran lagen innerhalb des Rhe ine inzugs-
gebiets ist der durchschni t t l iche Sauersto f fgehal t seit 1 9 7 0 stark a n -
ges t iegen, und zwa r auf 9 bis 10 m g / l . Der M i n d e s t w e r t lag in den 
letzten Jahren immer uber 6 m g / l . 

Rhein - Lobith 

6 -
Sauerstoff 

(mg/l) 

4 -

Salze 

Der hohe Salzgehal t ( insbesondere Nat r iumch lo r id b z w . Kochsalz) 
ist bereits seit v ie len Jahren als P rob lem fur den Rhein a l lgemein be-
kannt . Das Salz bereitet den Tr inkwasserau fbere i tungsan lagen 
grofte Schwier igke i ten , d a es die Le i tungen angrei f t . A u c h die L a n d -
wir tschaf t und der Ga r t enbau w e r d e n geschadig t . E t w a ein Dri t tel 
der Sa lzmenge s tammt aus den f ranzos ischen Ka l ibe rgwerken des 
ElsaR. 
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Salzbeiastung des Rheins bei Lobith (kg/s) 

Natiirl iche Quel len 40 

Nebenflusse 125 

Deutsche Industrie, Bergwerke und Klaranlagen 75 

Franzbsische Kalibergwerke 115 

3 55 

Inzwischen w u r d e eine neue Phase des aus 1 9 7 6 s t a m m e n d e n 
'Salzver t rags ' e ingelautet . Hier in verpf l ichtet sich Frankre ich, die 
E in le i tung des Ab raumsa lzes zu reduz ieren, w e n n der Rhein w e n i g 
W a s s e r fuhrt . Diese M a R n a h m e verh inder t das Au f t re ten ex t rem 
hoher Sa lzkonzent ra t ionen bei N iedr igwasser . Im G e g e n z u g darf 
das Salz al lerdings i iber das Jahr 1 9 9 8 h inaus eingele i tet w e r d e n . 
A l le r Vorauss ich t nach w i rd e ine der be iden Ka l ibergwerke 1 9 9 8 g e -
schlossen und die Produk t ion im Jahre 2 0 0 4 vo l l ig eingestel l t . Bis 
dah in mussen die W a s s e r w e r k e kostspiel ige Re in igungs techn iken 
e insetzen, u m die gewunsch te Wasserqua l i ta t zu erz ie len. 

Rhein - Lobi th 

5 

4 

3 

Cadmium/ 
Quecksilber 

(mg/l) 2 

0 

CADMIUM UND QUECKSILBER 1970 1975 1980 1985 1990 
Jahre 

Schwermetalle 
Die Ve run re i n i gung mit Schwermeta l l en ist seit A n f a n g der s iebziger 
Jahre in beacht l icher W e i s e g e s u n k e n . In den letzten Jahren bleibt 
ihr Geha l t im W a s s e r n iedr ig . D e n n o c h verursachen sie noch immer 
P rob leme , nicht so sehr im Wasse r , sondern im G e w a s s e r b o d e n . 
Me ta l l e lagern sich an die im W a s s e r s c h w e b e n d e n T o n - und 
Sch lammte i l chen an , die sich in langsam fl iefSenden G e w a s s e r n ab -
setzen. Be im A u s b a g g e r n erweis t sich der Schwermeta l lgeha l t h a u -
f ig als so h o c h , daft eine We i te rve ra rbe i t ung des Baggersch lamms 
prob lemat isch ist. A u s der Tabel le laRt sich ersehen, daR die 
Schwermeta l le C a d m i u m und Quecks i l be r noch nicht den A M K -
N o r m e n fur Schwebs to f f g e n u g e n . Der Ble i - und C h r o m g e h a l t l iegt 
h ingegen bereits deut l ich unter der N o r m . 

A M K - gemessen 

Norm 1988 1989 1990 

Cadmium 2,0 3,9 3.8 4 ,0 

Quecksi lber 0,5 1,3 1.4 1.7 

Blei 530 171 172 150 

Chrom 480 103 134 115 

Cadmium 
Quecksilber 
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Rhein - Lobith 

Gesammt stickstoff 
Gesammt Phosphat 

Stickstoff 
(mg/l) 

1970 1975 1980 1985 1990 
Jahre 

Phosphat 
Phospha tve rb indungen sind Nut r imente (Nahrstof fe) . Sie verursa-

chen ein ubermaRiges A l g e n w a c h s t u m . Der Geha l t an Nu t r imen ten 

im Rhein ist in den letzten zehn Jahren zwa r g e s u n k e n , aber d e n -

noch stellt der S t rom fur die n ieder landischen Obe r f l achengewasse r 

noch immer eine groRe Q u e l l e fur Phospha tve rb indungen dar. 

Der Phosphatgeha l t w a r lange Zeit z ieml ich stabi l . Im Ze i t raum von 
1 9 7 0 bis 1 9 7 9 ander te sich der Geha l t nur ger ing fug ig ; danach 
sank der Geha l t a l lerdings schr i t tweise. D a auch Phospha t in das 
A k t i o n s p r o g r a m m Rhein a u f g e n o m m e n w o r d e n ist, darf mit e iner 
wei teren A b n a h m e des Phosphatgeha l ts gerechnet w e r d e n . 

PHOSPHAT UND STICKSTOFF 

Stickstoff 

A u c h St icks to f fverb indungen sind Nahrs to f fe . Durch den Bau v o n 
Klaran lagen in den Jahren 1 9 7 0 bis 1 9 8 0 ist der Geha l t an o rgan i -
schen Stof fen gesunken . Bei der b io log ischen K la rung in den Klar
an lagen werden i ibr igens St icks to f fverb indungen freigesetzt , die 
- im Gegensa tz zu Phospha t - hauf ig noch ungeklar t e ingelei tet 
we rden . 

Der Gesamtgeha l t an St ickstoff uberschrei tet die Umwel tqua l i ta ts -
N o r m e n erheb l ich . Eine Ve rbesse rung ist daher nicht feststel lbar. A l 
lerdings vari iert der Geha l t e inzelner V e r b i n d u n g e n . So sinkt der 
A m m o n i u m g e h a l t , w a h r e n d der Ni t ra tgehal t ansteigt . Die Ursache 
hierfur ist, dafS in den Klaran lagen be im A b b a u organ ischer Stof fe 
A m m o n i u m fre igesetzt w i rd , we lches ansch l ieRend in Ni t rat u m g e -
wande l t w i rd (Nitr i f ikat ion). 

Der A m m o n i u m g e h a l t stellt heute nur noch selten ein P rob lem dar. 
Be im Ni t ratgehal t ist a l lerdings besondere A u f m e r k s a m k e i t er forder
lich - insbesondere w e n n nitratreicher D u n g e r uber K laran lagen ver-
arbeitet w e r d e n soil und das geklarte W a s s e r anschl ie f lend in 
Obe r f l achengewasse r eingelei tet w i rd . 
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Organische Mikroverunreinigungen 
Die grofSe G r u p p e der o rgan ischen M i k r o v e r u n r e i n i g u n g e n ist s i -
cher l ich die a m meis ten diskut ier te G r u p p e , w e n n es u m die W a s 
serqual i tat des Rheins geht . Zu d iesen Sto f fen zah len so berucht ig te 
V e r b i n d u n g e n w ie die P A K s (polyzyk l ische aromat ische K o h l e n w a s -
serstof fe), P C B s (Po lych lorb ipheny le) und Organoch lo rpes t i z i de w ie 
D D T , L indan , A ld r in , Endr in und Die ldr in . 

Der Ante i l der meisten Stof fe an der G e s a m t v e r s c h m u t z u n g ist in 
den letzten Jahren g e s u n k e n . A b e r bei den o rgan ischen M i k r o v e r 
unre in igungen kann noch keine Rede sein v o n einer Gesamtve rbes -
serung . A u c h viele dieser V e r b i n d u n g e n lagern sich an Sch lammte i l -
chen an . Die Qua l i t a t des Schwebs to f f s , die den kunf t igen 
G e w a s s e r b o d e n bi ldet, lafit d e m n a c h auch in b e z u g auf diese V e r -
unre in igungen zu e inem erheb l ichen Teil zu w u n s c h e n ubr ig . 
Fast kont inuier l ich w e r d e n neue organ ische V e r b i n d u n g e n herge-
stellt, zumeis t Pest iz ide. A u c h diese Stof fe mi issen behande l t we r 
d e n . N a c h den Organoch lo rpes t i z i den und spater den O r g a n o -
phosphorpes t i z iden stehen zur Zei t vo r a l lem die gu t 
wasser lbs l ichen V e r b i n d u n g e n und D iox ine im M i t t e lpunk t . Es we r 
den also s tand ig neue MefSver fahren und chemische A n a l y s e m e t h o -
den benot ig t , um die Wasserqua l i t a t des Rheins i i be rwachen zu 
k o n n e n . G e g e n w a r t i g w e r d e n D u t z e n d e organ ischer V e r b i n d u n g e n 
lau fend gemessen . 

Uberwachung der Wasserqualitat 
Rijkswaterstaat i i be rwach t die Wasserqua l i ta t des Rheins mit A r g u s -
a u g e n . N ich t nur, um feststel len zu k o n n e n , o b die ge t ro f fenen 
Ma fSnahmen z u m gew i i nsch ten Effekt f i i h ren , sondern a u c h , u m 
die be t ro f fenen W a s s e r w e r k e , die ihr Tr inkwasser aus d e m Rhe in 
bez iehen , bei p lotz l ich auf t re tender V e r s c h m u t z u n g (Ko l l i s ionen, 
Ein le i tungen) sofort w a r n e n zu k o n n e n , dami t diese die Wasse ren t -
n a h m e gegebenenfa l l s ze i twe i l ig un te rb rechen . 
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A n e in igen Stellen en t iang d e m Rhein bef inden sich M e R s t a t i o n e n , 
die zumeis t au tomat isch das Rhe inwasser un tersuchen. Einige Stof fe 
w e r d e n direkt gemessen w ie Sauerstof f , Salze, S t i cks to f fverb indun
g e n , Tr i t ium und vier bereits genann ten Me ta l l e . 
Es w e r d e n kont inuier l ich oder e i n - bis z w e i m a l tagl ich M e s s u n g e n 
durchgefuhr t . M i t einer g roben Spu rme thode werden tagl ich z ig 
Stof fe g le ichzei t ig in e inem Analyseschr i t t gemessen . Eine Z u n a h m e 
des Ceha l t s fallt somit unmi t te lbar auf. 

Die M e R v e r f a h r e n w e r d e n laufend verbessert und angeg l i chen . So 
hat Ri jkswaterstaat ein M e R v e r f a h r e n fur Stof fe entwicke l t , die 
auRerst leicht wasser losl ich sind und sich normalerwe ise schwer 
nachwe isen lassen. D o c h es sind gerade diese Stof fe , die den W a s -
serwerken das groRte Kop fze rb rechen berei ten. Sie lassen sich nur 
unter g roRen Schwier igke i ten und e inem hohen K o s t e n a u f w a n d aus 
d e m W a s s e r f i l tern. 

Biologische Uberwachung 

N e b e n den genann ten chemischen U b e r w a c h u n g s m e t h o d e n 
ver f i ig t die MeRs ta t i on in Lob i th auch i iber ein b io log isches Ube r -
wachungssys tem. Das Rheinwasser w i rd durch e inen Behal ter ge le i -
tet, in d e m Fische oder Wasse r f l ohe s c h w i m m e n . W e n n die W a s 
serqual i tat schlecht ist, versuchen die Fische und Flohe zu f l iehen. 
Sie andern ihr Schw immverha l ten und losen dadurch au tomat isch 
e inen A l a r m aus. Im Labora to r ium wi rd dann festgestel l t , u m w e l -
che V e m n r e i n i g u n g es sich genau handel t . Ubr igens w i rd nach e i 
n e m A l a r m sofort sauberes W a s s e r durch den Behal ter geleitet. 

International 

Nicht nur die N ieder lande ube rwachen sorgfa l t ig die Wasserqua l i ta t 
des Rheins. A u c h andere Rheinanl iegerstaaten ve r fugen i iber M e R -
stat ionen. Sie arbei ten e n g z u s a m m e n . So wu rde vereinbart , daB 
der jenige, der eine V e m n r e i n i g u n g feststellt, dies den s t romabwar ts 
ge legenen Behorden unverz i ig l ich mitteilt. A u f diese W e i s e bleibt 
g e n i i g e n d Zeit, u m die er forder l ichen V o r s o r g e m a R n a h m e n zu er-
grei fen und die Bet ro f fenen zu w a r n e n . Dank dieses M e R s y s t e m s 
k o m m e n viele der plotz l ich au f t re tenden Ve run re in i gungen , die bei 
Lobi th gemessen w e r d e n , nicht unerwar tet . Ubr igens me lden U n -
te rnehmen , die versehent l ich A b w a s s e r in den Rhein gelei tet haben , 
dies immer hauf iger selbst den verantwor t l i chen Stel len. A u c h hier-
durch sinkt die Zahl der Ube r raschungen . 

Entiang dem Rhein stehen MeRstationen der Rijks
waterstaat Mit ihrer Hilfe wird die Wasserqualitat 
rund um die Uhr uberwacht 
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6 Die Natur 

Ursprunglich waren die Rheinufer in den 
Niederlanden dicht bewachsen. An einigen Stellen 

findet man heute noch Uberbleibsel dieser 
Auwalder, Gebieten mit einem vielfaltigen und 

artenreichen Okosystem. 

Die Rhe ina rme mit ihren U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e n b i lden das 
R i i ckgra t eines bee ind ruckenden F luGokosys tems. S t rbmungsun te r -
sch iede, F luk tua t ionen des Wasserpege ls , U f e r - u n d F luRbe t t fo rma-
t ionen geben den (Ufern) der e inze lnen n ieder land ischen R h e i n 
a rme ein charakter ist isches A u s s e h e n . Dieser E igencharakter , der 
v o n S u m p f w a l d e r n bis zu sand igen U fe rd i i nen reicht, spiegel t sich 
in der wechse lnden Z u s a m m e n s e t z u n g der Flora und F a u n a w ider . 

A n d e n Ste l len, an denen d ie urspr i ing l iche FlufSlandschaft erhal ten 
geb l ieben ist, w i rd deut l i ch , w ie reich die Na tu r en t iang den Fl i issen 
sein kann : im Oo i j po l de r bei N i m w e g e n ist die Hal f te der in den 
N ieder landen behe imate ten Voge la r t en und fast die Hal f te der in 
d e n N ieder landen v o r k o m m e n d e n Pf lanzenar ten ver t re ten. In d e n 
T u m p e l n des Oo i jpo lde rs f indet m a n auch fast alle A r t en n ieder lan-
discher Suf twasserf ische. 

Die Sandstrande entiang den Fliissen haben eine 
eigene Vegetation. Wenn kein Vieh weidet, 
wachsen hier nach kurzer Zeit Weiden und 

Pappeln. 

Uberschwemmungsraume 
So w ie die Rhe inarme sich vone inande r un tersche iden, so besi tzen 

auch die dazugehbr igen U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e ihren e igenen 

Charak te r . 
Die W a a l ver f i ig t i iber breite U b e r s c h w e m m u n g s z o n e n mit ausge-
d e h n t e n , sand igen U fe rn . D e r W a s s e r p e g e l kann stark s c h w a n k e n . 
Dor t , w o d ie Sands t rande in S i i d w e s t - N o r d o s t R i ch tung l iegen, 
sorgt der W i n d f i i r die En ts tehung v o n F luRd i inen . 
Im M i l l i nge rwaa rd ist noch ein Rest des U fe rwa l lwa ldes v o r h a n d e n . 
Fur W a s s e r v o g e l s ind d ie A l t a rme in d iesem Geb ie t w i ch t i g . Das 
Gras land en t iang der W a a l bi ldet e ine der reichsten W i e s e n v b g e l g e -
biete dieses Fluftabschnit ts. Besonders im W i n t e r w e r d e n sie v o n 
v ie len G a n s e n auf d e m W e g zu ihren Win te rquar t ie ren bevblker t . 
En t iang den A l t a rmen und der a m Nordu fe r des Nederr i jn ge lege-
nen T o n g r u b e n f indet m a n S i imp fe und W e i d e n g e b i i s c h . 

U m der Ufereros ion zu b e g e g n e n , sind fast alle U fe r en t iang der IJs

sel mit Schut ts te inen befest igt . Die U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e der 

IJssel s ind z u m ube rw iegenden Teil unber i ih r t geb l ieben ; sie s ind 

nur sel ten zur S a n d - oder T o n g e w i n n u n g genu tz t w o r d e n . Die 

U b e r s c h w e m m u n g s z o n e n en t iang den hoherge legenen S a n d b o d e n 

beherbergen e in ige T i i m p e l und alte Rhe ina rme mit untersch ied l i -

cher Wasse rvege ta t i on . A u f den U fe rwa l l en und F lu fk lunen bei Z a l -

kerbos, den U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e n v o n F o r t m o n d und im H a -

v ike rwaard sind noch e in ige Reste des Eschen- und U l m e n w a l d e s 

erhal ten geb l ieben . 
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Wasser- und Uferpflanzen 
N e b e n den Untersch ieden zw ischen den Rhe ina rmen , gibt es auch 
Untersch iede bei den Tier- und P f lanzengeme inscha f ten en t iang 
den e inze lnen FlufSlaufen. Je mehr sich der FlufS d e m M e e r nahert 
und sich dabfei verbrei tert , desto ger inger w e r d e n die F luk tuat ionen 
des Wassersp iege ls und die Fl iefSgeschwindigkei ten. Dadu rch erha l 
ten Wasse rp f l anzen w ie La ichkrautar ten und manchma l sogar die 
ge lbe Wasser rose eine C h a n c e . 

A u c h die Zahl der U fe rp f lanzen w ie Schilf und Binsen n immt z u . D e r 
Wasse rpege l im Nederr i jn ist dank der S tauwerke konstant ; daher 
k o m m e n bei Driel auch im Sommerbe t t Wasse r - und U fe rp f lanzen 
vor . In der W a a l und der IJssel f indet man sie erst wei ter s t rom
abwar ts . 

S t romta lgewachse w ie der W i e s e n - A l a n t und die Wiesensa lbe i 
wachsen nur auf den W in te rde i chen und den hbherge legenen Te i -
len der U b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t e . 

Sand und Schlamm 

Durch Sed imenta t ion und Erosion ents tehen en t iang den Ufern je-
des Jahr w iede r unbewachsene S a n d - und Sch lammf lachen . Sie bi l -
den den idealen Lebensraum fur P f l anzen , die sich auf kahle Boden 
spezial isiert haben . Diese " P i o n i e r e " w ie BeifufS und GansefufS 
wachsen und b luhen schnel l und sind bereits nach kurzer Zei t sa -
men t ragend , bevor sie das Hochwasse r spater im Jahr wegspu l t . 
A u f den stein igen Ufern und B u h n e n , w o sich Sand und Sch lamm 
a n s a m m e l n , bi ldet sich ein Ges t rupp aus den unterschiedl ichsten 
Pf lanzenar ten w ie d e m Z w e i z a h n , d e m M a u e r p f e f f e r und d e m 
Wasserhan f , die sich dor t f i i r kurzere oder langere Zei t hal ten k o n 
nen . Dor t , w o die Ufer nicht bewe ide t w e r d e n , wachsen versch ie-
dene We idena r t en und die Schwarzpappe l . 
A u f der Lek mach t sich der Gezeiteneinf lufS bis Hageste in und auf 
der M e r w e d e bis G o r i n c h e m bemerkbar . M a n c h e Pf lanzen konnen 
sich nur in d iesem Geb ie t hal ten. So kann die dre ikant ige Simse nur 
auf den Schl ickplat ten in der Geze i t enzone mit anderen B insen- und 
Uferp f lanzenar ten konkur r ie ren. 

Der Lachs 

Der Lachs schliipft im klaren, sauer-
stoffreichen Wasser der Bergstrome. Die 
lunglachse wandern zum offenen Meer 
und kehren nach einer gewissen Zeit zu 
den Quellflussen zuruck, in denen sie das 
Licht der Welt erblickt haben. Dort legen 
sie ihre Eier ab. 

Wirbellose Tiere im und am FluB 
Im FlufS leben unterschiedl iche Ar ten wi rbel loser Tiere w ie W u r m e r , 
Schalent iere, M i i c k e n und andere Insekten, die den Wasse rvoge ln 
und FlufSfischen als N a h r u n g d ienen . Diese Tiere leben vor a l lem 
zw ischen den Steinen und an sch lammigen Platzen in den B u h n e n -
f lachen. Die W a n d e r m u s c h e l heftet sich mit ihren Ha l te faden an 
Steine en t iang d e m Ufer und der Buhnen und fi ltert die A l g e n aus 
d e m nahrsto f f re ichen Rheinwasser . 

Dasselbe Rhe inwasser f i ihr t reichl ich Sch lamm heran, der sich auf 
den Ste inen absetzt . Gerade an diesen Stel len fuhl t sich der Schl ick-
krebs he imisch. Der sandige Teil des FlulSbetts e ignet sich h ingegen 
wen ige r gut als Lebens raum, d a er in fo lge der S t r b m u n g s tand ig in 
B e w e g u n g ist. 
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Fruher gab es im Rhein reichlich Lachs. 
Manchmal wurden im Jahr bis zu 90.000 
Lachse gefangen. Fieute ist der Rhein-
lachs eine Raritat. Lachse und andere 
Wanderfische stellen hohe Anforderun-
gen an die Wasserqualitat, die Cestaltung 
der Uferzonen und Laichplatze. Der junge 
Wandertisch benotigt dichtbewachsene 
Uferzonen, um sich verstecken zu kon
nen. Der erwachsene Fisch legt seine Eier 
bevorzugt auf Kieslagen. Bei der Begradi-
gung des Rheins wurden allerdings so-
wohl die bewachsenen Uferzonen als 
auch die Kieslagen vielerorts beseitigt. 
Zudem bilden die Stauwerke im Neder
rijn und der Afsluitdijk (Abschlutldeich 
der Zuiderzee) erhebliche Hindernisse fur 
die Wanderung dieser Fischarten. 

Gelbe Te ich 

Seekanne — 

Glanzendes Lajchkraut — 

Weifte Seerose 

Schwimm. Laichkraut 

Krebschere — 

Astriger Igelkolben 

Wasser-Pferdesaat 

Wasser-Knoterich 

Teich-Schachtelhalm 

Schmalblattr Rohrkolben 

GroBer Hahnefuft 

Breitblartnger Rohrkolben 

Flulibegradigungen und die Verschlechterung der 
Wasserqualitat beeintrachtigen das Wachstum der 

Wasserptlanzen. 

Fische 
Fischar ten, die nur ger inge oder ke ine besonderen A n f o r d e r u n g e n 
an ihre U m g e b u n g stellen (z.B. die Brachse und die Plbtze) tr ifft 
m a n heute a m hauf igs ten a n . V o n alters her gehbren al lerdings 
auch der Stbr, der M a i f i s c h und der Schnape l in den Rhe in . 
Insbesondere die W a n d e r f i s c h e genief ten in den letzten Jahren d ie 
besondere A u f m e r k s a m k e i t der F luRbehbrden . Diese Fische br ingen 
e inen Teil ihres Lebens im M e e r zu und e inen Teil im SuRwasser der 
Flusse. 

Lachs und Meer fo re l l e sind typ ische W a n d e r f i s c h e . Jedes Jahr w a n -
dern die Meer fo re l l en v o m M e e r her die Flusse s t romaufwar ts auf 
der Suche nach ihren La ichp la tzen en t iang d e m Rhein in Deu t sch 
land . Die Zahl der durch das n ieder land ische Rhe ingeb ie t w a n d e r n -
d e n Meer fo re l l en ist n icht bekannt , aber an der Kuste und in der 
W a a l und der Lek w e r d e n jedes Jahr w a h r e n d der W a n d e r u n g s p e -

Heute findet man in der Waal vor allem Fische, die r iode Du t zende bis Hunder te Tiere ge fangen . Bei den vere inzel ten 
keinegmfsen Anspruche an ihren Lebensraum stel- Lachsen , die ge legent l ich g e f a n g e n w e r d e n , handel t es sich z u m e i s t 

len. Typische Flulifische wie der Lachs, der Stbr, urn Jungt iere, die im Fluft ausgesetz t w u r d e n . 
der Maifisch und der Schnapel sind im Laufe der 

Jahre verschwunden. . . 

1981 1987 

Brachse 

Zande r 
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Vbgel und Amphibien 
Die Rhe inarme mit ihren U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e n sind auGerst 
w ich t i g sowoh l fur Z u g - als Brutvbge l . Bei ihrer W a n d e r u n g zu den 
Win te rquar t ie ren und Brutgebie ten lassen sich e ine groGe Zahl v o n 
Ste lzenlaufern in der sch lammigen U fe rzone nieder, w o sie sich von 
versch iedenen wi rbe l losen Tieren ernahren . Im W i n t e r sucht e ine 
groGe A n z a h l v o n G a n s e n , S c h w a n e n und Enten im nassen Gras -
land nach Futter. 

T o p p e l - und Tafe lenten suchen kop f l i be r nach am F luGboden le-
benden Kleint ieren und rupfen die W a n d e r m u s c h e l v o n der unter 
W a s s e r l iegenden Bruchs te inschutzung. V o n den f ischf ressenden 
V b g e l n k o m m e n der K o r m o r a n , der Gansesager und der Z w e r g s a - Fmsche. 
ger am hauf igsten vor. Insbesondere die Ko rmorane haben sich in 
den letzten zehn Jahren rasch vermehr t . Im W e i d e n g e b u s c h der 
H e n g f o r d e n w a a r d e n hat sich eine Ko rmoranko lon ie angesiedel t . 
A u f den sparl ich bewachsenen Sandufern f indet m a n die Brutplatze 
der F luRseeschwalbe , des k le inen Regenpfe i fers und des Sandre-
genpfe i fers. Die U fe rschnepfe und der Rotschenke l begn i i gen sich 
mit den e in ton igen Gras f lachen ; der Wiesen lau fe r h ingegen kann 
seine Jungen nur in krauter re ichem Gras land au fz iehen . 
In den hinter den Sommerde i chen ge legenen T o n g r u b e n und A l t -
a rmen , w o W e i d e n und Schilf w a c h s e n , bruten Wasse r - und 
Sump fvbge l w ie die Roh rwe ihe und die R o h r d o m m e l . 

Im U b e r s c h w e m m u n g s r a u m sind A m p h i b i e n w ich t ige Beutet iere f i i r 
den Fischreiher. Der kleine W a s s e r m o l c h , der K a m m o l c h , der 
St re i fenmolch und der gr i ine Frosch sind hau f ig ver t reten. A n der 
IJssel kann m a n an sand igen Platzen innerhalb der U b e r s c h w e m 
m u n g s z o n e n gelegent l ich die Knob lauchk rb te an t re f fen . 

Saugetiere 

Die U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e bieten einer Reihe v o n Sauget ieren 
N a h r u n g und Untersch lupf . Der grbGte Sauger ist das R e h . In der 
N a h e der hbherge legenen Sandbbden der U b e r s c h w e m 
m u n g s r a u m e suchen Dachse nach W u r m e r n und anderen im Boden 
lebenden Kle int ieren. 

In den Grasgeb ie ten k o m m e n viele Erdmause und Wasser ra t ten 
vor. Sie s ind die bevorzug te Beute der Bussarde und Turmfa lken . 
Die Hauptver t re ter der Naget iere sind die Bisamratte, das K a n i n -
chen und der Hase. Sie w e r d e n v o n Raubt ieren w ie d e m Herme l in , 
d e m Fuchs, d e m Wiese l und d e m litis gejagt , die al lerdings wen ige r 
zahl re ich s ind. Vere inze l t w i rd ein Ste inmarder gesichtet . Im Schutze 
der Nach t gehen versch iedene F ledermausar ten im U b e r s c h w e m 
m u n g s r a u m auf Insektenfang. 



7 Die Wiederherstellung 
des Rheins im alten Zustand 

Die bko log ische Funk t ion eines Flusses w i rd heute ernst g e n o m 
m e n . Der Fluf i ist der Lebens raum fur e ine V ie lzah l v o n Pf lanzen 
und Tieren und ein w ich t iger V e r b i n d u n g s - und T r a n s p o r t w e g f i i r 
diese L e b e w e s e n . Diese Funk t ion m u B erhal ten und gestarkt we r 
d e n . 

Die F luBgebie te w u r d e n jah rhunder te lang o h n e R i i cks i ch tnahme 
auf d ie v o r h a n d e n e Natur verwal te t . In den letzten z e h n Jahren hat 
sich dieser Zus tand erhebl ich gewande l t . K i i rz l ich ist ein ehrge iz iges 
P r o g r a m m in Angr i f f g e n o m m e n w o r d e n , der Ak t i onsp lan Rhe in , 
u m die potent ie l len Na tu rwer te en t i ang den n ieder land ischen 
Rhe ina rmen zu fb rdern . Die Rhe ina rme mi issen w iede r zu g runen 
Bandern in der Landschaf t w e r d e n . 

U m dieses Ziel zu er re ichen, m u B zunachs t die B o d e n - und W a s s e r -

fs werden erhebliche Anstrengungen untemom- qual i tat verbessert w e r d e n . Z u d e m sind Renatur ierungspro jek te er-
men, um die Natur und die Landschaft entiang forder l ich. Die U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e w e r d e n der Na tu r an be-

dem niederlandischen Rheinabschnitt in ihrem s t immten Stel len w ieder z u r u c k g e g e b e n , beispie lsweise durch den 
ursprungiichen Zustand wiederherzustellen. Die Bau v o n Neben r i nnen und natur f reund l ichen U fe rn . A u f diese 

Oberschwemmungsgebiete solien die Landschaft W e i s e w i rd der FluB w iede r fur Lebewesen w ie den Lachs, der v o n 
wieder wie grune Bander durchziehen. jeher hier behe imate t war , zugang l i ch und lebenswer t gemach t . 
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B Bezugsrahmen Situation 1900 
B Heutige Situation 

Angestrebter Endzustand 

80 100 120 

P r o z e n t s a t z 

Heute, damals und morgen. 
Um die Wiederherstellung des alten Na-
turzustands und der Landschaft in und 
entiang den Fliissen gut durchfuhren zu 
konnen, miissen zuvor drei Fragen be-
antwortet werden; 

• Welcher Zustand herrschte friiher? 

• Wie sieht die gegenwartige Situation 
aus? 

• Wie soil die Zukunft aussehen? 
Eigentlich miissen wir diese Fragen fur 
jede einzelne Tier- und Pflanzenart so-
wie die Landschaftsformen, die fiir Fluti-
landschaften typisch sind, stellen. Es 
handelt sich dann um viele hundert Ar-
ten, was in der Praxis undurchfuhrbar 
ware. Deshalb wurden aus den Gruppen 
der Pflanzen, Fische, Insekten, Sauge-
tiere, Vogel, Schalentiere, Weichtiere 
und Landschaftsformen einige Reprasen-

Fr i i he r 

U m die bko log ische Funkt ion des Flusses wiederherste l len zu k o n 
nen , muf> ein deut l iches Bild v o n den Tier- und P f l a n z e n g e m e i n -
schaf ten in und am Rhein aus der Zeit bekann t sein, als die Natur 
noch unberuhr t war . U m e inen Ve rg la ' ch mit der heut igen Lage zu 
erhal ten, w u r d e der Ze i t raum um 1 9 0 0 zug runde gelegt . Z w a r gab 
es damals bereits mensch l iche Einf l i isse, aber die t ie fgre i fenden Ve r 
ande rungen der F lud landschaf t hat ten noch nicht s ta t tge funden. 
A u s d iesem Verg le ich heraus ergibt sich, daft der Rhein aus bko log i -
scher Sicht in seiner Struktur gegenwar t i g unvo l l s tand ig ist und sich 
nicht im G le i chgew ich t bef indet . V ie le der charakter is t ischen FluBle-
bewesen sind (fast vol ls tandig) v e r s c h w u n d e n . Nicht nur die t yp i -
schen Fischarten w ie der Lachs und der Stbr sind v e r s c h w u n d e n ; 
auch eine Baumar t w ie die Schwarzpappe l tr ifft m a n nur noch se l -
ten an . O t t e rn k o m m e n en t iang d e m Rhein nicht mehr vor, ebenso-
w e n i g w ie der Schwarzs to rch ; die U fe rschwa lbe ist e ine Seltenheit . 
Die Lebensraume dieser A r ten sind bedroht oder g a n z v e r s c h w u n 
d e n . Dies sind die Fo lgen der Begrad igung und Kanal isa t ion des 
Flusses, der in tensiven Landwi r tschaf t in den U b e r s c h w e m m u n g s -
geb ie ten , der A b h o l z u n g der Fluf twalder, der sch lechten Wasse r 
qual i tat und des Zerschneidens v o n Naturgeb ie ten durch S tau-
werke , W e g e und E inzaunungen . 
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tanten ausgewahlt. Fur die Fische sind 
dies der Stor und der Lachs, fiir die Vogel 
der Nachtreiher und der Kormoran. 
Wenn sich diese Arten im und am Rhein 
behaupten und vermehren, dann mussen 
es auch andere Fische und V6gel schaf-
fen konnen. 

Wir wissen von den genannten Arten in-
zwischen, ob sie noch im oder am Rhein 
vorkommen, und um wie viele es sich 
dabei handelt. 

Daruber hinaus wurden Daten uber den 
Zeitraum von 1850 bis 1920 gesammelt, 
um sich ein Bild davon machen zu kon
nen, wie die Natur entiang dem Rhein 
fruher ausgesehen hat. Dies ist unser Be-
zugsrahmen bei der Wiederherstellung 
der Natur und der Landschaft. Wenn wir 
diese Situation wiederherstellen wolien 
(wie beim Kormoran), dann ist das zu-

gleich unser angestrebter Endz 
Manchmal liegen die Werte des Endzu-
stands hoher als die des Bezugsrahmens. 
So waren beispielsweise um 1900 bereifs 
viele Auwalder verschwunden, doch wir 
mochten mehr Auwalder, als es damals 
gab, anpflanzen. • 
Manchmal liegt das Planziel niedriger. 
Wir konnen nicht alle Veranderungen 
der letzten hundert Jahre ungeschehen 
machen. Es ware unreatistisch, wollte 
man erwarten, dafi jemals wieder so 
viele Lachse im Rhein schwimmen wie 
zu Anfang dieses Jahrhunderts. 

Auwald: den Planen zufolge wird es in den 
Niederlanden im 21. Jahrhundert mehr 

Auwalder geben als um 7 900. 

Die Umgestaltung der Uberschwemmungszonen 
Die Ma fSnahmen zur V e r b e s s e r u n g der Wasserqua l i ta t haben e ine 
V e r a n d e r u n g z u m G u t e n hin eingelei tet . Fi ir versch iedene Tierar ten 
stellt die Wasserqua l i ta t kein Hindern is mehr f i i r e ine Ruckkehr in 
d e n Rhe in oder d ie V e r m e h r u n g der A r t dar. 
A m FlufS en t iang mussen al lerdings noch no twend ige " U m b a u a r -
b e i t e n " durchge fuhr t w e r d e n , u m die Ruckkeh r bes t immter Tiere 
und Pf lanzen im grbfSeren Stil zu e rmbg l i chen . Einige V e r a n d e r u n 
g e n , d ie im Laufe der Zei t en t i ang d e m FlufS durchge fuhr t w u r d e n , 
mussen r i i ckgang ig gemach t w e r d e n . 

Bei der Ges ta l t ung der U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e f i i r die Natu ren t -
fa l tung w i rd zumeis t versucht , d e m FlufS w iede r e inen grbfSeren 
EinflufS auf das G e b i e t zu g e b e n . In e inem natur l ichen FlufSsystem 
" w a n d e r n " S t rbmungsr innen und U fe r in fo lge v o n Sed imenta t ion 
und Eros ion. A u f diese W e i s e bi ldet sich in den U b e r s c h w e m m u n g s 
z o n e n eine grofSe Diversi tat in b e z u g auf Wasser t ie fe , FliefSgesch-
w ind igke i t und U fe r fo rm aus. Die Folge ist: ein ar tenreiches P f l an -
z e n w a c h s t u m , sofern n icht zuv ie l V i e h we ide t . D ie alte Si tuat ion 
kann bis zu e inem gew issen G r a d wiederhergeste l l t w e r d e n . D ie 
FlufSlandschaft kann dabe i ein vo l l ig anderes A u s s e h e n erha l ten. In 
den Duursche W a a r d e n an der IJssel ist ein derar t iger Plan z u m er-
sten M a l du rchge fuhr t w o r d e n . 
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Duursche Waarden 
In den Duursche Waarden, zwischen 
Zwolle und Deventer, hat sich der Ein 
fluB des Flusses durch das Ausheben von 
Rinnen in den Uberschwemmungszonen, 
die mit dem FluB in Verbindung stehen, 
verstarkt. Indem man (nicht zu viele) 
Pferde und Kuhe, die nur einer geringen 
Pflege bedurfen, dort grasen latit, bleibt 
das Gebiet sich moglichst selbst uberlas-
sen. 

Die Veranderungen am Land sind positiv. 
Die Vegetation wurde abwechlungsrei-
cher. Seltene Schmetterlingsarten kehr-
ten zuruck. Die Kormorane haben sich 
stark vermehrt. 

Im Wasser sieht das Bild allerdings weni-
ger rosig aus. Pfuhle und Tumpel, die zu-
vor isoliert waren, wurden mit der IJssel 

verbunden. Die vom FluB herangefuhrten 
Nahrstoffe und das Salz haben zu einem 
weniger artenreichen Wasserbiotop 
gefuhrt. Andererseits konnen diese 
Gewasser jetzt von Fischen als Ruhe-, 
Futter- und gegebenenfalls als Laich-
platze genutzt werden. 

In den Duursche Waarden wurde bereits 
ein Anfang gemacht mit der Renaturierung 
der Uberschwemmungsraume. Die Vegeta
tion ist vielfaltiger geworden und es kom

men auch wieder seltene 
Schmetterlingsarten vor. 

Untersuchungungen 
U m die En tw ick lung des bko log ischen Zustands im FlufS ver fo lgen 
zu k o n n e n , sammel t Ri jkswaterstaat jedes Jahr zah l re iche Da ten 
Ciber die a n w e s e n d e n Pf lanzen und Tiere. Die Si tuat ion unter W a s 
ser w i rd unter ande rem durch Un te rsuchungen an wi rbe l losen T ie-
ren w ie Schalent ieren, Insekten und W u r m e r n erhel l t . Diese Tiere 
s ind als Nahrungs l ie fe ranten fur Fische und V b g e l aufSerst w i ch t i g 
und reagieren z u d e m rasch auf V e r a n d e r u n g e n im FlufSbkosystem. 
Sie e ignen sich daher hervor ragend zur Ube rp r i i f ung 'de r Effekte der 
ge t ro f fenen Ma fSnahmen und zur Beschre ibung des b io log ischen 
Zustands. Au lSerdem e ignen sie sich zur P r o b e n e n t n a h m e . 

Probleme bei der FluBverwaltungsarbeit 
Insbesondere mitstromende Nebenrinnen 
bereiten der FluBbehorde einiges Kopf-
zerbrechen wegen der m&glichen negati-
ven Effekte auf die Hauptstromung und 
den Wasserpegel. So kann eine Storung 
des Feststofftransports zur Versandung 
des Sommerbetts fuhren und damit die 
Tiefe der Fahrrinne verringern. Sandabla-
gerungen konnen zudem Uberschwem
mungen verursachen, da sie die Bildung 
von Eisdammen begunstigen. Tiefe Ne
benrinnen, deren Ufer nicht mit Buhnen 
und Langsbuhnen befestigt sind, konnen 
ungehindert meandieren. Dies kann die 
Stabilitat von Deichen gefahrden. 
SchlieBlich konnen entwurzelte Baume 
und anderes Treibholz in die Fahrrinne 
gelangen und eine Gefahr fiir den 
Schiffsverkehr bilden. 



Wirbellose Tiere wie Insekten und kleine Krebse 
eignen sich besonders gut als Indikatoren fur den 
Zustand der Natur. In den achtziger Jahren zeich-

nete sich eine Verbesserung ab. Allerdings werden 
heute mehr Arten gefunden, die ursprunglich nicht 

im Rhein beheimatet waren. 
Anzahl der Arten 

E r g e b n i s s e : D i e W i r b e l l o s e n 
D ie G e s a m t z a h l der w i rbe l losen A r t en ist seit 1 9 0 0 z u r u c k g e g a n -
g e n . Dies gilt insbesondere fur A r t e n , d ie v o n jeher fur Flusse k e n n -
ze i chnend s ind, e t w a den bevorzug t in f l ief tenden Gewasse rn le-
b e n d e n A r t e n . A u f g r u n d der verbesser ten Wasserqua l i ta t s t ieg d ie 
Zah l der A r t en und Ind iv iduen seit den s iebz iger Jahren al lerdings 
w iede r deut l ich an . Es w u r d e n sogar A r t en im Rhe in g e f u n d e n , d ie 
hier f r i iher nicht v o r k a m e n . Sie haben sich im FlufS anges iede l t , be -
vor die Wasserqua l i ta t verbessert w u r d e . Diese " I m m i g r a n t e n " , die 
o f fens icht l ich gu t an das verunre in ig te W a s s e r angepaf t t s ind, s ind 
m a n c h m a l gefurchte te Konku r ren ten der ursprung l ichen FluR-
b e w o h n e r . 

Es wird nicht moglich sein, der Natur in 
den Uberschwemmungszonen vollig 
freien Lauf zu lassen. Dies wurde unwei-
gerlich dazu fuhren, dafi die Uber
schwemmungsraume zuwuchern. Daher 
sind Verwaltungsmallnahmen erforder
lich, wie die Begrasung durch Rinder und 
Pferde. Versandete oder verschlammte 
Rinnen mussen ausgebaggert werden, um 
die Aufforstungen an anderer Stelle zu 
kompensieren. 

Auch Renaturierungsplane werden auf 
ihre moglichen fluBtechnischen Folgen 
hin untersucht. Negative Auswirkungen 
auf Stromungen und Wasserpegel lassen 
sich haufig innerhalb der Plane kompen
sieren. So stellt die Anlage neuer Rinnen, 
die Vergrofierung bestehender Rinnen 
und die Teilabtragung der Sommerdeiche 
eine Kompensation fiir die flachen-
maftige Ausbreitung der Auwalder dar. 
Die Anlage von Sumpfen, die zum uber-

wiegenden Teil mit Schilf oder Riedgras 
bewachsen sind, haben zumeist keine 
Folgen fur den Strdmungswiderstand. 

Mit Hilfe eines Computerprogramms lassen sich die durch die Anlage einer Nebenrinne be-
wirkten Stromungsveranderungen simulieren. 
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International und vielfaltig 
Das O k o s y s t e m Rhe in endet nicht an der Landesgrenze . Ober den 
FlufS und die U b e r s c h w e m m u n g s z o n e n konnen sich Tiere und 
P f lanzensamen v o n der Schwe iz bis z u m Usselmeer ausbre i ten. Dies 
mach t den Rhein zu e inem der interessantesten O k o s y s t e m e Euro-
pas. Die V e r w a l t u n g und En tw ick lung des FlufSsystems ist daher 
eine internat ionale A u f g a b e . 

Bei der Umges ta l t ung des FlufSgebiets s ind viele Interessen im Spiel , 
die hau f ig schwer mi te inander in E ink lang zu br ingen s ind. So erfor-
dert die En tw ick lung der Natur m a n c h m a l M a f S n a h m e n , die denen 
z u m Z w e c k e des Obe rschwemmungsschu t zes und der Schi f fahr t w i -
dersprechen. Gro lSraumige V e r a n d e r u n g e n in den U b e r s c h w e m 
m u n g s z o n e n konnen t ie fgre i fende Fo lgen fur die S t rbmungen und 
den Wasse rpege l im FlufS haben . Daher konnen auch nicht alle V e r 
ande rungen im Einzugsgebiet des Flusses, die zu e inem V e r s c h w i n -
den v o n Tieren und Pf lanzen gef i ihr t h a b e n , ungeschehen gemach t 
w e r d e n . Die Sicherhei t des Landes hinter den De ichen mufS 
gewahr le is tet b le iben. A u c h die Schi f fahr t kann nicht mehr z u m Z u 
stand um 1 9 0 0 zu r i i ckkehren . A b e r innerhalb dieser R a h m e n b e d i n -
g u n g e n arbei tet Ri jkswaterstaat an einer neuen Si tuat ion fur den 
Rhe in , die in bko log ischer und bkonom ische r Hins icht realisierbar 
ist. 

Die niederlandischen Rheinarme werden in Zu-

kunft vielleicht vollig anders aussehen. Dies wird 
nicht zu Lasten der Schiffahrt und des Schutzes des 
FlulZumlandes vor Uberschwemmungen gehen. Die 
Fahrrinne und die Winterdeiche bleiben erhalten. 
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8 Das "Who-is-who" 
der FluBverwaltung 

Die F lu fwe rwa l t ung ob l iegt zah l re ichen Beho rden . D ie V e r w a l t u n g 
der Wasserquan t i ta t und -qual i ta t des Rheins ist e ine A u f g a b e des 
Ri jkswaterstaat, das Gene ra l D i rektorat fur Wasserw i r t scha f t und 
Of fen t l i che A rbe i ten . Diese Behbrde k u m m e r t sich insbesondere um 
die Infrastruktur w ie die Sch leusen- und S tauwerkve rwa l t ung , die 
Wasserve r te i l ung , sie warn t die Reg ion bei Hochwasse r und u n b e -
abs icht ig ten E in le i tungen, erteilt G e n e h m i g u n g e n fur d ie E in le i tung 
v o n A b w a s s e r n und ist n icht zu le tz t fur d ie Ins tandhal tung des Flus
ses zus tand ig . AufSerdem fuhrt Ri jkswaterstaat Un te r suchungen im 
Bereich der Hyd ro log ie , O k o l o g i e , Wasserqua l i ta t , F lurgesta l tung 
und W a s s e r b a u du rch . 

Die G e m e i n d e n und Prov inzen sind f i i r d ie V e r w a l t u n g der U b e r 
s c h w e m m u n g s z o n e n und das a n g r e n z e n d e U m l a n d veran twor t l i ch . 
Loka le W a s s e r b e h b r d e n haben d ie A u f g a b e . kleinere im St romgeb ie t 
des Rheins ge legene G e w a s s e r zu ve rwa l ten . 
Bei der V e r w a l t u n g des Rheins und seiner U b e r s c h w e m 
m u n g s r a u m e mi issen zahl re iche Interessen ber i icks icht ig t w e r d e n . 
Bei der Renatu r ie rung f indet desha lb ein intensiver G e d a n k e n a u s -
tausch zw ischen Ri jkswaterstaat , den lokalen W a s s e r b e h b r d e n , den 
G e m e i n d e n , P rov inzen und Ver t re tern der Schi f fahr t , W a s s e r w e r -
ken , Landwi r tschaf t und Industrie sow ie Fach leuten im Bereich der 
F luStechn ik , U m w e l t und Na tu ren tw i ck l ung statt. 
Die V e r w a l t u n g des Rheins w i rd , ebenso w ie die V e r w a l t u n g der 
ubr igen Rhe ingewasser , alle 4 bis 8 Jahre neu festgesetzt im " B e -
heersplan R i j kswa te ren" (Ve rwa l tungsp lan f i i r die G e w a s s e r des 
Kbn igre ichs der N ieder lande) . Der letzte Plan s tammt aus d e m Jahre 
1 9 9 2 . Hier in w e r d e n die Beschlusse des Dr i t ten Nat iona lwasser -
haushal tsp lans aus d e m Jahre 1 9 8 9 ber i icks icht igt . 

Min is te r ium fur Verkehr , Wasserw i r tscha f t 
und ftffentliche Arbe i ten 

I I 
Gen.Dir . Gen.Dir . 

der Zivilen Schiffahrt und 
Luftfahrt Mari t ime 

An gelegen heiten 

Gen.Dir. 
Wasserwirtschaft 
und Offent l iche 

Arbeiten 

Gen Dir. Kdnigliches Hauptdirektion Direktion fur 
fiir Verkehr Meteorologisches Telekommunikat ion Strafien verkehr 

Institut und Post 

Regionale 
Direktionen 

Technische und 
Wissenschaftliche 

Institute Rijkswaterstaat: Verwaltung und Forschung. 
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Internationaler Cedankenaustausch 
Nat i i r l ich sind bei g renz i iberschre i tenden Fl i issen internat ionale 
Kon tak te w ich t ig . Fur den Rhein exist ieren bereits seit v ie len Jahren 
derar t ige Kontak te , A rbe i t sg ruppen und Ausschusse . Die w ich t i g -
sten w e r d e n nach fo lgend aufgefuhr t . Die Internat ionale K o m m i s -
sion z u m Schutz des Rheins gegen V e m n r e i n i g u n g (IKSR) ist seit 
1 9 5 0 tat ig. In dieser Kommiss ion sind die Schwe iz , Frankre ich, die 
Bundesrepubl ik , L u x e m b u r g , die N ieder lande und die EG ver t reten. 
Die IKSR hat den " R h e i n - C h e m i e v e r t r a g " vorberei tet (1976) . Dieser 
Ve r t rag sieht die Beend igung der V e r s c h m u t z u n g durch die auBerst 
schadl ichen Stof fe der sogenann ten " s c h w a r z e n L is te" (gi f t ig, nicht 
abbaubare und b ioakkumul ie rende Stoffe) sowie d ie Reduz ie rung 
der V e m n r e i n i g u n g durch die wen ige r schad l ichen Stof fe der soge
nann ten "g rauen L is te" vor. Im A k t i o n s p r o g r a m m Rhe in w u r d e 
diese Polit ik in verscharf ter Form ausgearbei te t . 
Im IKSR w i rd z u d e m die Salzproblemat ik und die A u f w a r m u n g 
durch die K i ih lwassere in le i tungen der Elektr iz i tatswerke und Indu
strie angesp rochen . 

Die internat ionale Kommisss ion f i i r die Hydro log ie des Rheingebie ts 
(KHR) nahm 1970 ihre Arbe i t im R a h m e n der im Bereich der H y d r o 
logie bereits ex is t ierenden in ternat ionalen Kon tak te auf. Die K H R 
behande l t die fo lgenden T h e m e n : Standard is ie rung der M e B v e r f a h -
ren und Datenvera rbe i tung , En tw ick lung v o n Vo rhe rsagemode l l en 
fur den A b f l u B , den Wassers tand und die zu e rwar tenden K o n z e n t -
rat ionen nach Stbrfa l len, der Einflufs der K l imaveranderungen auf 
den A b f l u B und den Feststof f t ransport . A u c h die Ber ichterstat tung 
i iber T r o c k e n - bzw . Hochwasse rpe r i oden , lokale N iedersch lage und 
ahnl iches gehbren z u m A u f g a b e n g e b i e t der K H R . 

Die EG erarbeitet Richt l in ien f i i r die Qua l i t a t des O b e r f l a c h e n w a s -
sers, das als Rohsto f f fur die A u f b e r e i t u n g v o n Tr inkwasser , Bade-
und Fischwasser ve rwende t w i rd . Daruber hinaus erstellt die EG 
N o r m e n f i i r die Produk t ion und Ein le i tung v o n Schads to f fen . Diese 
Richt l in ien gel ten auch fur das St romgeb ie t des Rheins. 

Die Zen t ra lkommiss ion fur die Rheinsch i f fahr t (ZKR) ist das alteste 
besch luBfah ige internat ionale O r g a n in Europa . Die N ieder lande als 
Ver t ragspar tner haben ein erhebl iches Interesse an der Tat igkei t der 
Z K R in b e z u g auf die Freizugigkei t der Rheinschi f fahr t . Der nie-
der landische Ante i l an der gesamten Rheinf lo t te betragt ungefahr 
5 0 % . Die "Ubera rbe i te te Rheinschi f fahr tsakte v o n M a n n h e i m " 
(aus d e m Jahre 1868) bi ldet die Grund lage f i i r den in ternat ionalen 
Status des Rheins. Ar t ike l 1 legt den Grundsa tz der Fre izugigkei t der 
Rheinsch i f fahr t fest. Seit 1920 bef indet sich der Sitz der Z K R im 
Palais du Rhin in St raBburg . 
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Die Internat ionale Arbe i t sgeme inscha f t der W a s s e r w e r k e im Rhe in -
e inzugsgeb ie t ( IAWR) ist, w ie der N a m e bereits sagt, ein Z u s a m -
menschlufS der im Rhe ine inzugsgeb ie t ge legenen W a s s e r w e r k e . Die 
n ieder land ischen und be lg ischen W a s s e r w e r k e sind im I A W R i iber 
die R I W A , den " S a m e n w e r k e n d e n Ri jn- en M a a s Wa te r l e i d i ngbe -
dr i j ven" (Verband der W a s s e r w e r k e an Rhe in und M a a s ) , ver t re ten. 
Insgesamt sind d e m I A W R 107 W a s s e r w e r k e aus sechs Landern a n -
gesch lossen. Z u s a m m e n versorgen sie 2 0 M i l l i o n e n M e n s c h e n mit 
Tr inkwasser . Die I A W R wil l durch geme insame A n s t r e n g u n g e n und 
au fe inander abges t immte Fo rschungsp rog ramme i iber die Wasse r -
ve run re in igung zur V e r b e s s e r u n g und Sicherste l lung der T r i nkwas -
serversorgung be i t ragen. 
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Water 
voor nu en later 

Vierde nota over de 
ruimtBlijke orriening t ^ J ^ 

0 
Dritter Nationalwasserhaushaltsplan, Vierter 

Nationalplan zur Raumordnung, Zweites Struktur-
schema Verkehr und Transport: Regierungsplane 

mit Folgen fiir das niederlandische Flufigebiet 
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9 Z u k u n f t s p l a n u n g 

Die Reg ie rung hat d ie nat ionale Poli t ik f i i r die V e r w a l t u n g und Ent
w i c k l u n g der Rhe ina rme in in ternat ionalen Ver t ragen und na t iona -
len P lanen festgelegt . Die w ich t igs ten h ie rvon s ind: 

• die A k t i o n s p r o g r a m m e Rhe in und No rdsee , 
• der Dri t te Na t iona lwasserhausha l tsp lan , 

• der V ier te Nat iona lp lan zu r R a u m o r d n u n g , 
• das Zwe i te S t ruk tu rschema fur Ve rkeh r und Transpor t . 

Tweede Strucluurschema 
Verkeer en Vervoer 

Das Aktionsprogramm Rhein 
Der Unfa l l be im C h e m i e u n t e r n e h m e n Sandoz in Basel im Jahre 
1 9 8 6 , das e in massenhaf tes F ischsterben verursachte und die Tr ink-
wasserve rso rgung ernsthaf t beh inder te , bi ldete f i i r die Rhe inan l ie -
gerstaaten den AnstofS zur Besch leun igung und V e r b e s s e r u n g der 
bereits ex is t ierenden P r o g r a m m e z u m Schutze der Wasserqua l i t a t 
des Rheins. Diese neue Poli t ik w u r d e a m 1. O k t o b e r 1 9 8 7 in StrafS-
bu rg im A k t i o n s p r o g r a m m Rhe in fes tge legt und strebt drei Ziele a n : 

• d ie Ruckkehr der f r i iher im Rhe in l ebenden hbheren Tierar ten 
w ie d e m Lachs; 

• die Sicherste l lung der T r inkwasserve rso rgung aus d e m Rhe in in 

G e g e h w a r t und Zukun f t ; 

• die V e r m e i d u n g der Schads to f f ve run re in igung des FlufS-

sch lamms. 

Diese Z ie lse tzungen mussen bis z u m Jahre 2 0 0 0 erreicht sein du rch : 

• e ine Ha lb ie rung des AusstofSes v o n v ierz ig Schads to f fen im Jahre 
1 9 9 5 (bezogen auf 1985 ) ; 

• M a f S n a h m e n , die verh indern so l len, daft bei Un fa l len S c h a d -
stof fe in den Rhein g e l a n g e n ; 

• Un te rsuchungen und M a f S n a h m e n , die auf die Ges ta l t ung , 
Zugang l i chke i t und Wasserqua l i ta t des Flusses als Lebens raum 
f i i r hbhere und niedr igere O r g a n i s m e n abz ie len . 

Aktionsprogramm Nordsee 
MaBnahmen zum Schutze des Lebens-
raums der Nordsee waren dringend er
forderlich. Dies offenbarte sich insbeson
dere 1989 durch die explosionsartige 
Algenvermehrung, durch Sauerstoffman-
gel in der Deutschen Bucht und dem 
Seehundesterben vor der norwegischen, 
danischen und niederlandischen Kiiste. 
Wahrend der Dritten Nordseeminister-

konferenz im Marz 1990 wurde daher 
der BeschluB zu einem umfangreichen 
MaBnahmenkatalog gefaBt: dem Ak
tionsprogramm Nordsee (Noordzee-
Actieprogramma NAP). Zielsetzung: die 
Reduzierung der Verschmutzung der 
Nordsee mit Schadstoffen vom Festland 
und von der tuft aus. Im Cegensatz zum 
Aktionsprogramm Rhein fehlt dem NAP 
eine direkte okologische Zielsetzung. Fur 

das Stromungsgebiet des Rheins ergibt 

sich aus dem NAP allerdings die Ver-

pflichtung zur Ergreifung zusatzlicher 

MaBnahmen in bezug auf die Einleitung 

von namentlich Schwermetallen wie 

Quecksilber, Cadmium und Blei (Redu

zierung bis 1995 um mindestens 70%). 

Fiir PCBs und Dioxine muB sogar ein 

vollstandiges Einleitungsverbot erreicht 

werden. 
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Der Dritte Nationalwasserhaushaltsplan 
Die U m s e t z u n g der genann ten in ternat ionalen Verp f l i ch tungen fur 

die n ieder landischen Rhe inarme ist im Dr i t ten Nat iona lwasserhaus- • 
hal tsplan fes tgeha l ten. Dieser Nat iona lp lan zeigt die n o t w e n d i g e n 
Ma fSnahmen auf, u m die Z ie lse tzungen der A k t i o n s p r o g r a m m e 
Rhein und Nordsee zu realisieren. Der Nat iona lp lan paRt sich dabei 
den nat iona len P lanen z u m Schutz v o n Luf t und Boden an . Dar in 
w e r d e n M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n an den Schadsto f fausstoR v o n Klar
an lagen angekund ig t . Z u d e m n e n n t d e r Nat iona lp lan Industr ie-
zwe ige und - ta t igkei ten, die beschleunigt zu sanieren s ind, w ie dies 
i iber die Genehmigungsve r f ah ren au fg rund des Gesetzes gegen die 
V e m n r e i n i g u n g des Ober f l achenwassers ( W V O ) zu realisieren ist 
und w ie Unfa l l fo lgen fur den FluR auf ein M i n d e s t m a R reduziert 
w e r d e n k o n n e n . 

Der Dri t te Nat iona lwasserhausha l tsp lan k o m m t zu d e m SchluR, daR 
ein integriertes Zusammensp ie l der Krafte erforder l ich ist, u m das ' 
geschadig te O k o s y s t e m des Rheins w iederherzus te l len . 1 9 8 5 f i ihr te 
das M in i s te r i um f i i r Verkehr , Wasserw i r t scha f t und of fent l iche A r 
bei ten f i i r dieses integrierte Zusammensp ie l den Begri f f " Integrale 
W a s s e r v e r w a l t u n g " e in . Die Aus f i i h rungsana lyse , die die G rund lage 
f i i r den Dr i t ten Nat iona lwasserhausha l tsp lan bi ldete, machte deut -
l ich, daR, mehr noch als die Ve rbesse rung der Wasserqua l i ta t , ge -
stalterische M a R n a h m e n e inen posi t iven EinfluR auf die e i n w a n d -
freie Funk t ion des Wassersys tems haben w u r d e n . Der Plan enthal t 
daher auch e inen M a R n a h m e n k a t a l o g mit d e m Ziel der W iede rhe r -
s te l lung und En tw ick lung der U fe r zonen , des Sommerbe t ts und der 
U b e r s c h w e m m u n g s r a u m e des Flusses. Vorb i lder : umwe l t ve r t rag -
l iche Uferp f lege, das A n l e g e n und Instandhal ten v o n Unte rsch lup-
fen und La ichp la tzen f i i r Fische, die Bese i t igung von Hindern issen 
fur F i schwanderungen und Rena tu r i e rungsmaRnahmen innerhalb 
und auRerha lb des Hochwasserbe t ts des Flusses im g roRen Sti l . 

Der Vierte Nationalplan zur Raumordnung 

Die g roRen Renatur ierungspro jek te w e r d e n sowoh l im Dr i t ten N a 
t iona lwasserhaushal tsp lan als auch im staat l ichen Natu rp lan und im 
V ier ten Nat iona lp lan zur R a u m o r d n u n g behandel t . Letzterer sk iz-
ziert die Ra t iona le Polit ik in b e z u g auf die R a u m o r d n u n g in den N ie 
der landen bis z u m Jahre 2 0 1 5 . Der staat l iche Natu rp lan beze ichnet 
die F luRlandschaf ten als Teil der bko log ischen Haupts t ruk tur . Der 
V ier te Nat iona lp lan k i ind ig t die A u s a r b e i t u n g der w u n s c h e n w e r t e n 
R a u m o r d n u n g im Geb ie t der n ieder landischen Flusse an : die soge-
nannte " N a d e r e U i twe rk ing R iv ie rengeb ied " ( N U R G ) . 
Die be t ro f fenen Min is te r ien V R O M ( W o h n u n g s b a u , R a u m o r d n u n g 
und Umwe l t schu tz ) , L N V (Landwir tschaf t , Naturschutz und Fische-
rei), V & W (Verkehr , Wasserw i r t scha f t und of fent l iche Arbe i ten) 
und f i in f P rov inzen haben eine Ve rwa l t ungsve re inba rung ge t ro f fen , 
um diese geme insame Zukunf tsperspekt ive zu en tw icke ln und U m -
se t zungsmaRnahmen zu formul ie ren. Die N U R G w u r d e 1991 fest
ge legt und bi ldet die G rund lage fur s ieben Renatur ierungspro jek te 
im Geb ie t der Rhe inarme. In e in igen Fal len erstrecken sich die Pro -
jekte auch auf den R a u m hinter den De i chen . Die ubr igen Projekte 
betref fen die Instandhal tung, A n p a s s u n g und Erneuerung der 
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rauml ichen Struktur der U b e r s c h w e m m u n g s z o n e n . A l le Projekte fa l 

len in den R a h m e n der g e m e i n s a m e n Z ie lse tzungen des staat l ichen 

Naturp lans : die Ve rs ta r kung der bko log i schen Haupts t ruk tu r des 

Landes. 

Das Zweite Strukturschema fiir Verkehr und Transport 
Das Zwe i te S t ruk tu rschema fur V e r k e h r und Transpor t beschreibt 
den Reg ierungsp lan in b e z u g auf den V e r k e h r und Transpor t bis 
z u m Jahr 2 0 1 0 . Einer der A u s g a n g s p u n k t e hierbei ist, daft die Ste l -
l ung des Guter t ranspor ts per Schi f f e iner Ve rbesse rung bedarf . Die 
M o d e r n i s i e r u n g und V e r b e s s e r u n g der Haup tsch i f f ah r t swege (ins
besondere der "Haup t t r anspo r t achse " ) ist hierbei das beabsicht ig te 
Instrument. Bei der V e r b i n d u n g Ro t t e rdam-Deu tsch land handel t es 
sich dabe i u m die W a a l und die M e r w e d e . D iese mussen f i i r d e n 
Transpor t mit Schubsch i f fen mit sechs Leichtern ausgebau t w e r d e n , 
der gegenwar t i g nur unter bes t immten U m s t a n d e n mbg l i ch ist. D e r 
ve r fugbare Querschn i t t der W a a l ist naml ich s o w o h l in der Breite 
w ie in der Tiefe p rob lemat isch . Die M b g l i c h k e i t e n des A u s b a u s we r 
den bereits untersucht . 

Zu den bko log ischen A s p e k t e n der Sch i f f ah r t swegerwe i te rung 
merk t das S t ruk tu rschema Fo lgendes a n : 
• d ie oko log isch charakter is t ischen M e r k m a l e der O b e r f l a c h e n 

gewasser , insbesondere der Flusse, sol len intakt b le iben ; 

• be im A b s c h n e i d e n v o n Fluf tkurven soil das Durchschne iden und 
Zers tucke ln oko log isch wer tvo l le r Geb ie te ve rm ieden w e r d e n ; 

• bei A rbe i ten a m Sch i f fah r tswegenetz und den Hochwasse rbe t -
ten der Flusse sol len die N ieder lassungs- , En tw ick lungs- und Be-
wegungsmbg l i chke i t en der O r g a n i s m e n o f ten geha l ten und so-
fern er forder l ich verbessert w e r d e n . 

Der Nederr i jn , die Lek und die IJssel w e r d e n als Hauptsch i f fahr ts 
w e g e ausgew iesen . H iermi t bleibt die Ste l lung und der Status dieser 
Rhe ina rme unverander t erha l ten. 
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Abkurzungsverzeichnis 
und Worterlauterungen 

A M K Algemene Milieukwaliteit (Allgemeine Umweltqualitat) 
DDT Dichlorodiphenyltrichlorathan 

EG Europaische Gemeinschaft 
IAWR Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im 

Rheineinzugsgebiet 
IKSR Internationale Rheinkommission (Internationale Kommission zum 

Schutz des Rheins gegen Vemnreinigung) 
KHR Internationale Kommission fur die Hydrologie des Rheingebiets 
LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministerium fur 

Landwirtschaft.Naturschutz und Fischerei) 
M H W Maatgevende Hoogwaterstand (Mafigeblicher Hochwasserpegel) 

NAP Noordzeeactieprogramma (Aktionsprogramm Nordsee) 
NURG Nadere Uitwerking Rivierengebied (Ausfuhrungsverordnung fiir die 

niederlandischen FlutMandschaften) 
OLR Overeengekomen Lage Rivierstanden (Vereinbarter Niedrigwasserpegel) 
PAK polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoff 
PCB Polychlorbiphenyl 

RAP Rijnactieprogramma (Aktionsprogramm Rhein) 
RIWA Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven 

(Arbeitsgemeinschaft der Rhein- und Maaswasserwerke) 
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 

(Staatliches Amt fiir die integrale Verwaltung der Binnengewasser 
und die Abwasserreinigung) 

V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

(Ministerium fur Verkehr, Wasserwirtschaft und offentliche Arbeiten) 
V R O M Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

, (Ministerium fiir Wohnungsbau, Raumordnung und Umweltschutz) 
W V O Wet verontreiniging oppervlaktewater 

(Gesetz gegen die Verunreinigung des Oberflachenwassers) 
ZKR Zentrale Kommission fiir die Rheinschiffahrt 
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Altarm abgeschnittener Flufiarm in der Uberschwemmungszone 
Auwald Sumpfwald in der Nahe eines Flusses 

Begradigung einem FluB einen gleichformigen Verlauf geben 
Bioakkumulation die Anhaufung zumeist schadlicher Stoffe in einem Organismus 

Buhne ein senkrecht zur Stromungsrichtung in den Flufi hineinragender Damm 
Eutrophierung die Zunahme des Nahrstoffangebots im Oberflachenwasser 

fiir einzellige Organismen 
Flufidune eine durch Windablagerung von Sand entstandene 

Erhebung entiang einem Flufi 
Hochwasserbett das Flufibett zwischen den Winterdeichen 

Hydrologie die Wissenschaft der Wasserstande und -stromungen 
Inundation Uberschwemmung 

Kegelschiff Binnenschiff, das Gefahrenstoffe transportiert und deshalb mit 
einem Kegel gekennzeichnet wird 

Laichplatz eine Stelle, an der sich Fische in der Paarungszeit sammeln 
Langsbuhne ein parallel zur Stromungsrichtung liegender Damm 

MeBbrief Erklarung bezuglich des Fassungsvermogens eines Schiffs 
Nebenrinne parallel zur Hauptrinne verlaufende und in der 

Uberschwemmungszone gelegene Rinne 
Nitrifikation die Umsetzung von Ammonium in Nitrat 

Nutrimente Nahrstoffe fiir Algen 

Okosystem die Gesamtheit der Pflanzen und Tiere im Wechselspiel 
mit ihrem Lebensraum 

Pestizid Bekampfungsmittel in der Landwirtschaft 
Schlamm angeschwemmtes, nicht bewachsenes Erdreich 

Schubschiff Kombinations-Schubschiff mit vorgeschalteten Leichtern 
Sommerbett das Flufibett bei mittlerem Wasserpegel 

Sommerdeich niedriger Deich entiang dem Sommerbett 
Stromgebiet das gesamte Gebiet, das durch einen FlufS entwassert wird 

Uberschwemmungsraum das zwischen Winter- und Sommerdeich gelegene Gebiet 
Uferwall Sandablagerung im Uberschwemmungsraum nach 

einem Hochwasser 
Winterdeich Deich, der das Hinterland vor Uberschwemmungen 

schutzen soil 
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