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Daten im Raster speichern konnen. Die Programme sind in der FORTRAN-
Sprache abgefaRt, konnen entweder L.lber Bildschirm oder Lochkarte be-
trieben werden und wurden bzw. werden zu( Zeil aut IBM-, DEC-, HP- und
CDC-Computern angewendet.
(4) WHITE, D., ,,Mapping lmagery with Relief Modulated Thematic Coding".

Flarvard University, Graduate School of Design, Laboratory for Com-
puter Graphics and Spatial Analysis, 1982 (in Vorbereitung)-
Die Technik, die verwendet wurde, um die farbigen Karten mit Schumme-
rung fur die Monadnock-studie herzustellen, wird dreidimensionale, je
nach Thema unterschiedlich farbige Darstellung genannt (Relief modu-
latet thematic coding). Sie legt iiber nominale, thematische Daten wie z-8.
Flachennutzung, Bodenklasbe etc. eine zusatzliche Gewichtung tur die
nordwestliche Hangneigung. Die einfache Berechnung von nordwesilicher
Hangneigung (positiv oder negativ) ergibt ein Reliefmodell mit Schum
merung des Gelandes, welches die Lesbarkeit der thematischen Informa-
tion bedeutend verbessert.
Um diese Karten herzustellen, wurden zwei Dalenbasen verarbeitet: die
Datenbasis der lhematischen Information und die der hyposometrischen
Gelendehohen. Farbschlirssel wurden getrennt fiir jede thematische Ein-
heit durch den Computer errechnet.

Aufgrund einer Grundfarbe, die eine thematische Einheit im Flachland
darstellt, wurde ein Satz von M/2 Farben berechnet, die ftir hohere positive
Hangneigungen immer heller wurden, und ein Satz von M/2 Farben, die
ti.ir negative Hangneigungen immer dunkler wurden. Diese Operationerl
wurden mittels Farbton, Farbhelllgkeit und Farbsattigungsgrad in einem
Farbraster durchgefuhrt; dabei wurden der Farbton und die Sattigung kon-
stant gehalten, die Helligkeit jedoch je nach untefschiedlicher Gewichtung
variieri.
Bei dem Gerat, das fiir dieses Projekt im Einsatz war, einem Advanced
Electronic Designs 512 Bildschirm, kann die Dreidimensionalitat durch Akti-
vierung verschiedener Teile des Darstellungsspeichers direkt am Bild-
schirm erarbeitet werden. Fur die vorliegenden Karten wurden die Relief-
schummerung in drei der acht Speicherebenen eingegeben und die the-
matischen Daten in die restlichen fiinf Ebenen. Nach Aufzeichnung beider
Datenkategorien wurden eine Legende und entsprechende Anmerkungen
eingefiigt, um die Karte zu vervollstandigen.

Summary

The future landscape of the Monadnock Region in southwestern
New-Hampshire, U.S.A., was the focus of a study by fifteen
graduate students in landscape architecture at the Harvard Uni-
versity, Graduate School of Design. The study forcasts the
trends in urban development and the forest product industry
which will radically change this region's landscape within the
next twenty years, and it proposed alternative landscape plans
for managing this change. Several interesting innovations cha-

racterized the project. lt makes use of LANDSAT, satellite de-
rived image processing for the acquisition of forest cover and
other data. li also uses digital terrain models, particularly for
the analysis of visually vulnerable areas. All work was done on

interactive computer systems and all presentation maps were
produced in color on shaded relief. Computer drawn perspec-
tives formed part of the analysis and presentation. These tech-
nioues were used within a five month study period and within
a severly constrained budget. The proiect demonstrates efficient
and effective applications of computer technology as normal
tools of landscape planning.
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Das ,,CANADA LAND DATA SYSTEM" und
sei ne Anwend u ngsmdg I ich keiten

Statistiken. Eine ganze Auswahl von Organisationen wie z.B.

,,Canada Soil Survey", ,,Topographical Survey" und das ,,Lands
Directorate of Environment Canada" haben bei der Automa-
tisierung mittels Computer betrachtliche Investitionen geleistet'
Hier wird vor allem das System des ,,Lands Directorate", das

,,Canada Land Data System" (CGIS), vorgestellt.

Einflihrung

Dieses Symposium widmet sich der Rolle der Landschafts-lnfor-
matronssysteme bei der Anwendung der Computertechnologie
ftlr die Landschafisplanung. Es verbindet dabei Aspekte der
Landschaftspflege, Informationsbedr.lrfnisse von Planern und
Managern und Computertechnologie zwecks Analyse, I ntegration
und Lieferung von lnformation an die Entscheidungstriiger.

In Kanada ist man von der Notwendigkeit und dem Nutzen
von Landressourcen-lnformationen fiir die Planung und Be-
wirtschaftung unserer Ressourcen tiberzeugt. Historisch ge-
sehen bildeten diese Ressourcen (Forstwirischaft, Landwirt-
schaft, Bodenschiitze, Ol und Gas) die Grundlagen unserer
Wirtschaft. Kanadas langfristig angelegte Wirtschaftsstrategie
ist abhdngig von der betrdchtlichen Uberlegenheit auf dem Res-
sourcensektor und von der Nutzung hochentwickelter Techno-
logie. Effektive Bewirtschaftung und Nutzung dieses Reichtums
an Ressourcen ist wichtig fr.ir unser wirtschaftliches Wohl. Add-
quate Information ist der Schliissel zur effektiven Bewirtschaf-
tung und Nutzung der Ressourcen. Die Lieferung dieser Infor-
mation im richtigen Format und zur rechten Zeit ist der SchlLis-
sel zur effektiven Planung und Entscheidungsfindung. Das ist
besonders wichtig, da wir den Ertrag z.B. unserer Forst- und
Landwirtschaft bis zum Jahre 2000 um 50-75 0/o steigern moch-
ten.
Diverse Regierungen, Privat- und Forschungsorganisationen
liefern solche lnformationen. Es werden Bestandsaufnahmen
riber den Boden, die Geologie, die Gewdsser und andere Res-
sourcen durchgefLihrt. Diese Organisationen verfrlgen tlber eine
Menge Informationen in Form von herkommlichen Karten und

Natur und Landschaft, 57. Jg. (1982) Heft 12

Abb. 1: Die besiedelten Gebiete Kanadas (: dunkle Fldchen).
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Kanadische Perspektive

In globaler Hinsicht hat Kanada einige charakteristische Be-
sonderheiten. Kanada ist eines der groBten Ldnder der Welt,

hat eine geringe, aber technologisch interessierte Bevolkerung.
Die Umweltbedingungen variieren betrdchtlich bei 10 Mill. km'?

Land- und 755 000 km'? SiiBwasserfldchen. Das Klima reicht von
der hocharktischen Zone mit extensivem Dauerfrost bis zu

trockenen Priirien und beinahe Regenwiildern. Die Topographie
kann sich abspielen zwischen zerkltlftetem Gebirge und mit

Seen durchzogenem Flachland. Die Auswirkungen der Konti-

nentalvergletscherung sind fast i.iberall gegenwadig, sichtbar
durch eine groBe Vielfalt von Boden und Geliindeformen' Die

Verteilung der Vegetation reflektiert dieses komplexe Umwelt-
muster urrd reicht von spiirlicher Wiiste und Tundra bis hin zu

borealem und ertragreichem Regenwald. Das kalte Norciklima

in Verbindung mit Physiographie beschrdnkt sehr stark die

FAhigkeit des Bodens fiir die land- und forstwirtschaftliche Pro-

duktion. Nur 7 o/o kanadischen Bodens sind ftir die Landwirt-
schaft geeignet und nur 25 o/o der Fldche sind wirtschaftlich
bedeckt mit nutzbaren Waldern.

lm Gegensatz zur GroBe des Landes ist die Bevolkerung mit

24 Mtl. gering und im wesentlichen auf einen relaiiv schmalen

Landstreifen unmittelbar nordlich der Grenze zu den USA kon-

zentriert. Die reichen Vorkommen von naturlichen Ressourcen

und Bodenschdtzen, die Grundlage der kanadischen Wirtscha{t

und Gesellschaft, spiegeln sich auch in der Siedlungsstruktur
wider. Obgleich fast 80 o/o der Bevolkerung in stddtischen Ge-

bieten leben, hat Kanada einen stark liindlichen Charakter' Na-

hezu 50 o/o aller Erzeugnisse kommen aus dem Ressourcen-

Sektor. Ohne die typischen Fabrikationsprovinzen Ontario und

Quebec erreichte der Ressourcen-Sektor einen Anteil an Er-

zeugnissen bis zu 70 o/0.

Abb. 2 : Die V eg etati onszonen Kan ad as'

FlSchennutzungsplan

Politisch gliedert sich Kanada in 10 Provinzen und 2 Hoheits-
gebiete. Wlihrend die Hoheitsgebiete in die ZustAndigkeit der

Bundesregierung gehoren, sind die Provinzen seibst verant-

wortlich fiir die Bewirtschaftung der Ressourcen einschl' FIA-

chennutzungsplanung. Die Provinzregierungen kontrollieren und

beaufsichtigen durch Eigentilmerschaft und verschiedene For-

men von Zonierung die kommunale und die provinziale Ebene'

Der EinfluB der Bundesregierung beschriinkt sich auf die Er-

schlieBung der nationalen Ressourcen, die Entwicklung der

Wirtschafts- und Steuerpolitik des Landes und die Bereitstel-
lung von Informationen fiir die Allgemeinheit.

Die Ftiichennuizungsplanung in Kanada ist schwach entwickelt
und htiufig problemorientiert. Sie wird primAr verwirklicht auf
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kommunaler und regionaler Ebene und ist oft gekennzeichnet

durch inadliquate Informationen, durch Einseitigkeit und Pro-
blemorientiertheit sowie durch minimale Beteiligung der Offent-
lichkeit. DaB der PlanungsprozeB nicht starker ist, findet seine
Erkliirung im Uberangebot an Land wAhrend der Besiedlungs-
zeit. Die stiirkste Besiedlung in Kanada erfolgte in der vergan-
genen 100 Jahren. Es gab sehr wenig sachdienliche Informatio-
nen als Leitlinien fi.ir Siedler. Die ErschlieBung vom Wasser
und von der Eisenbahn aus waren der dominierende Faktor
bei der Waht des Landes ftir die Nutzung. Ein weites Spektrum
an Boden und Landtypen wurde in Besitz genommen, und daB

eine Besiedlung auf guten landwirtschaftlichen Boden erfolgie'
geschah ofter zufiillig als absichtlich (CooMBs und THIE .1977)'

Das,,CANADA LAND INVENTORY"

Probleme und Konflikte der Fliichennutzungen infolge ungeziel '

ter Besiedlung wurden noch verstarkt durch die groBe Depres-
sion, PrAriedijrren, technische VerAnderungen und Mechanisie-
rung. Das Problem des MiBbrauchs von Fliichen muBte durch ob-
jektive FlZichennutzungsplanung angegangen werden, unter Be-

riicksichtigung der besten Nutzungseignung einer Flache und
der Bedtirfnisse der Gesellschaft. Die kanadische Regierung
reagierte mit dem ,,Agricultural and Rural Development Act"
(ARDA) (: Landwirtschaftliches und l6ndliches Entwicklungs-
gesetz) von 1961 darauf. Unter dem Schutz von ARDA nahmen
umfassende Ressourcen-Bewirtschaftungsprogramme Gestalt

an, um die regionale Fldchennutzungsplanung zu verbessern'
Um ftlr dieses Bemiihen eine objektive Informationsgrundlage
zu schaffen, wurdo das ,,Canada Land Inventory" (CLl) Pro-
gramm (- Programm zur inventurmABigen Erfassung der Fla-

chen Kanadas) erarbeitet. Das CLI ermoglicht eine umfassende
Ubersicht tlber die Eignung von Fldchen fLir Forstwirtschaft'
Landwirtschaft, Erholung, Naturschutz, Fischerei und liber der-

zeitige FlAchennutzung.

Die CLI-Erhebung ist wahrscheinlich eine der groBten ihrer
Art in der Welt. ln einem Zeitraum von etwa 10 Jahren wurden

2,6 Mill. km'z erfaBt, vor allem besiedelte Flachen. Es entstan-
den etwa 15000 Karten im MaBstab 1:50000 und 12000 Kar-

ten im MaBstab 't : 250 000 und 1 : 1 Mill. sowie etwa 2 000 Be-

richie. Die Schaffung solcher Mengen an Information ist keine

leichte Aufgabe. Schliisselaufgaben im Programm umlaBten

auch dio Entwicklung einer nationalen Klassifikationsnorm, Aus-

bildung von mehr als 1 00O jungen Mitarbeitern und gesicherte

Zusammenarbeit zwischen den Erhebungsteams in den ver-

schiedenen Provinzen.

Die Urheber dieses Programms untersuchten die Nutzung der

lnformaiionen kritisch im Hinblick auf ihren Erfolg. Fallstudien

von Fliichennutzungsplanungen wurden durchgefiihrt. AuBer-

dem wurde erkannt, daB die iibergroBe Menge an kartierten

Daten nicht effektiv bei Gebrauch konventioneller manueller

Methoden verarbeitet werden kann. Deshalb forderte das ,,Ca-

nada Land Inventory" die Untersuchungen zur technischen und

okonomischen Praktikabilitat eines EDV-Systems zur Speiche-

rung, Analyse und Gewinnung tabellarischer und kartierter Da-

ten (ToMLtNsoN 1963).

Das ,,CANADA LAND DATA SYSTEM" (CLDS/CGIS)

Die Entwicklung des EDV-systems wurde als Forschungsauf-

trag von IBM erstellt. In seiner Entwicklungskonzeption hatte

das System einer Reihe besonderer Anforderungen zu entspre-

cnen:

- Es muBte eine groBe Menge kartierter (Polygon-)Daten, die

Kanada von K{iste zu Kiiste abdecken, digitalisieren, spei-

chern und maniPulieren,

- Daten mit hohem Detaillierungsgrad und hoher Priizision
verarbeiien,

- Analysen der Datenbasis auf nationaler, provinzieller, regio-

naler oder lokaler Ebene ermoglichen,

- Vergleiche und Zusammenhiinge gestatten zwischen lnfor-
mationen aus Ressourcen der verschiedenen Wissenschafts-
bereiche und sozialokonomischen Daten.

Natur und Landschaft, 57. Jg. (1982) Helt 12
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CANADA'S POTENIIAL CROPLAND

LES SOLS OFFRANT UN POTENTIEL
POUR LES CULTURES AU CANADA.

. LES SOLS DE CLASSES 1 3 A BON POTEN.
TIEL AGRICOLE SELON L'INVENAAIRE OES
TERBES DU CANAOA POUB TOUTES LES
PROVINCES SAUF POUR LA COLOMAIE'
BRIIANNTOUE ET TERBE NEUVE OU L'ON
A UTILISI LES CLASSES I 4. M!Vts SI
CEFTAINES ZONES PEUVENT EXISTEB A
L'EXTERIEUR OES LIMITES DE L'I.T.C.,
ELLES SER.AIENT CEPENOANT TBQP PETI
TES POUR ETRE CAFTOGRAPHIEES,

l* Environmenl
Canada

Lands
Directorate

Environnement
Canada

Direction g6n6rale
des terres

Abb. 3: Karte der tilr die landwirtschaftliche Nutzung geeigneten Flechen Kanadas.

Nach ,,Beendigung" der Entwicklungsphase 1968 begann die lm-
plementierung des,,Canadian Geographic Information-System"
(CGIS). Ernsthafte Schwierigkeiten muBten gemeistert werden;
erst ab 1972 konnte das System als wirklich operationellbezeich-
net werden (Swrrzen 1975). lm Jahre 1976waren alle verfiigbaren
CLI-Daien in das System eingegeben, und es konnte mit der
Analyse der nationalen Datensatze (CLl 1976) begonnen wer-
den. Der operationellen Phase folgte eine Anwendungs- und
Differenzierungsphase (1975-1980). ln dieser Phase wurden das
System und die CLI-Daten ftir die Fldchennutzungsplanung an-
gewandt; aber auch andere Datenbasen wurden eingespeichert
und'"verschieden genutzt. Okologische Daten wurden frlr Na-
tionalparkplanung eingegeben, oder Waldkatasterkarten sowie
Daten uber Baumkrankheiten wurden ftir die Forstwirtschaft be-
reitgestellt usw. Die operationelle Wirksamkeit des Systems ver-
besserte sich merklich. Eine groBe Anzahl von Projekten wur-
de ftir Klienten auf der Basis der Entwicklungskostenrrickge-
winnung durchgeftihrt. In Ergiinzung zur ,,nationalen Daten-
bank" wurde eine groBe Zahl spezieller Kundendatenbanken
aufgebaut. Das System wurde umbenannt in ,,Canada Land
Data System", um die erweiterte Rolle des Systems auszu-
drticken. ln dieser Phase wurden regionale Terminals ilber das
ganze Land hin installiert, um auch in entlegenen Gegenden
den Zugang zum System zu ermoglichen.

Das SYSTEM

Das CLDS-System wurde erarbeitet frlr die Umsetzung von kar-
tierten Informationen liber Ressourcen zur Unterst0tzung von
Bewirtschaftung und Planung der Ressourcen. Karten in bei-
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Abb. 4: Durch das ,,Canada Land lnventotv" eilaBte Gebiete.

nahe beliebigem MaBstab konnen in das System eingegeben
werden; der groBte bisher verarbeiteie Anteil liegt zwischen
M. 1 :10000 und 1 :10 Mill. Frir gewohnlich wird die Lambert
Conic Conformal Projection oder die 60 Universal Transvers
Mercator Projection benutzt; andere konnen herangezogen wer-
den. Der Ausgangspunkt des Systems liegt bei 145o W und
40c N und des weiteren bei 1B0o W und 0o N.

_.\_2

. CANAOA LAND INVENTOFY AGRICULTUR
AL CAPABILITY CLASSES 1 3 FOF ALL
PROVINCES EXCEPT BSITISH COLUMAIA
ANO NEWFOUNDLANO WHEFE CLASSES
I 4 ARE SHOWN. POCKETS OUTSIDE C,L,I.
BOUNDARIES MAY EXIST BUT AAE TOO
SMALL TO MAP-
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Abb.5: Das geographische Bezugssystem des CLDS.

Das System kann daher ganz Nordamerika in einer einzlgetl
kontinuierlichen Datenbank erlassen (SwlrzER 1 975).

Da CLi die Daten im Polygon-Format erstellte, wurde das CLDS-

System eher filr die Manipulation von Daten im Polygon- als im

Rasterformat konzipiert. Desgleichen bietet das Polygon-iVek-
ior-Verfahren eine gewisse Leistungsfdhigkeit bei der Speiche-
rung und Verarbeitung von groBem Datenmaterial. Die Polygon-
Daten konnen im System automatisch und kostengUnstig in je-

de beliebige RasterzellengroBe konvertiert werden zwecks Aus-
tausch oder Analyse von Daten.

Das CLDS-System basiert auf drei Komponenten: Eingabe, Ver-

arbeitung und Ausgabe.

A. Eingabe:
Das Input-Subsystem wandelt das Kartenbild und seine Be-

schreibung in das Digitalformat um. Das wesentliche Inputgerat
besteht aus einem optischen ,,drum scanner" (Trommelraster),

der Linienkarten abtastet und die Linien der Karteneinheiten
(Polygone) in einen biniiren Datensatz konvertiert. Die gesam-

ten Linien werden mit verschiedenen EDV-Programmen verar-

beiiet und ein sog. ,,lmage Data Set" erzeugt. Parallel dazu

wird ein ,,Descriptive Data Set" erstellt und mit dem ,,lmage
Daia Set" verkniipft. Der beschreibende Datensatz enthalt alle

Informationen zu jeciem erfaBten Polygon' Der beschreibende
Datensatz kann kurz und einfach sein - wie z'B. bei einer Flii-

chennutzungskarte -, kann aber auch sehr komplex und lang

INPUT-+MAN IPULATION +OU T PUT

crAss
DATA

6;\\:7

Abb.6: Sysfemscfielr?a.
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sein wie etwa bei okologischen Bestandskarten. In ErgAnzung
zum Scanner-Verfahren werden noch einige Digitalisierungs-
tische eingesetzt, die primdr frir die Erfassung von Karten mit
wenigen bis sehr wenigen Einheiten genutzt werden. Das Sy-

stem verarbeitet Polygondaten ebenso wie Punkt- und Linien-
daten.
Bundesregierungsbehorden in Kanada haben das Standard
Data Transfer Format (SDTF) entwickelt ftir den Austausch von
geo-codierten Daten (SDTFC 1980). Dieses Format ist auch ftlr
den Dateninput im CLDS-System akzeptabel.

B. Verarbeitung:
Die Eignung des Systems zur Datenverarbeitung (Manipulation)
basiert auf der Fahigkeit der [-Jmsetzung von rAumlichen Daten.

Datenmanipulat:on umfaBt die Modifizlerung der Daten durch
die verschiedensten Prozeduren zur Erstellung einer Daten-

basis ftir dio Datenanalyse durch den B€nutzer. Zur Datenmani-
pulation gehoren folgende Aufgaben:

. Date n b an k- M a n ag e m e nt:
Jede Datenbank basiert auf zwei Komponenten. Die eine ist die
Polygondatei (lmage Data File) mit allen notwendigen Infor-
mationen zur Darstellung der Datengrenzen. Die andere Kom-
ponente ist die Attributsdatei (Descriptive Data File) mit Cer

Beschreibung fiir die Polygone oder Punkte.

Die Verwaltung der Datenbank schlieBt die Modifizierung und

Strukturierung von Daten ein sowie die Organisation von Ein-

heiten, die geographisch nach Regionen aufgebaut sind. Diese

Regionen stirnmen nicht mit politischen oder sonstigen Grenzen
uberein; sie dienen der einfacheren Verarbeitung. Jede Reg:on

dehnt sich iiber eine Ldnge von etwa 80 aus und deckt das
ganze Areal von Nord nach Strd ab (TomrtusoN et al' 1976).

. Flachenberechnungen :

Ein Teil Cer Informationen beschreibt die FIAche und den Mittel-
punkt jedes Polygons. Die Fliiche kann je nach Bedarf in

Acres, Hektar oder einer anderen Fliicheneinheit ausgedriickt
werden.

a Kartenzusammensetzung :

Zur Manipulation gehort die Zusamrnensetzung von benach-
barten Karten mit derselben Themenstellung. Auf diese Weise
gewinnt der Benutzer eine umfassendere Abdeckung groBerer

Flachen und kann auf dle Karte-filr-Karte-Analyse verzichten.
Das Verfahren der Zusammensetzung von Karten ermoglicht
die Kombination von Kartenblditern zur Schaffung einer kreis-'
orovinz- oder auch landesweiten Datenbank, die in einem

Durchlauf komplett analysieri werden kann.

c Uberlagerung:
Eine der wichtigsten Funktionen Ces Systems ist die Fehigkelt'
Karten verschieclener Themen zu tiberlagern zu einer Gesamt-

karte. Die Methode entspricht dem Verfahren, mehrere Karten,

die auf transparentes Papier iibertragen worden sind, auf einem

Leuchttisch zu r.iberlagern. Das sich ergebende Uberlagerungs-
bild kann analysiert werden. Das CLDS-System ersteilt solche

,,Overlays" automatisch ftlr einen Untersuchungsraum und nicht

nur ftlr eine Karte. Beispielsweise kann ein Benutzer die Ge-

meindegrenzen einer Region abfragen und zugleich Wasser-

scheidengrenzen und die Fliichennutzungen in eine Datei zur

Verarbeitung bringen. Sobald die Uberlagerung erfolgte, wer-

den Mittelpunkt und die FlAche eines jeden neuen Polygons
be rechnet.
Eine Gesamtheit von B Merkmalen kann durch ,,Overlay"
grerchze,trg erfaBt werden, wobei jedes dieser Merkmale eine

groBe geographische Fldche abdecken kann. Die Untersu-

chungsfldche kann vielfdltig definiert werden, z.B. als ein Kreis,

als eine Provinz oder sogar als ein Land. Die resultierende Da-

tei kann mit weiteren Overlays erweitert werden und zum Au{-

bau weiterer Verarbeitungsdateien f iihren.

e Teildatei:
Das CLDS-System ist in der Lage, aus den Uberlagerungen
(Overlays) Teildateien zu erstellen. Eine Teildatei enthiilt die

Daten, die sich innerhalb von Grenzenrdumen, z.B' von Wasser-

scheiden oder von Wahlbezirken, befinden. Ein Benutzer kann

eine Teildatei auch definieren durch die Bestimmung von geo-

4r
DIGITAL OA'A

\ llNlS!-
\'sEGMENI FILES

---- UNOER DEVELOPMENI
.....' R&D SIAGE
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Overlay of Map Themes

Abb.7: Schematische Darstellung einer Aberlagerung von Kar-
ten versch i ed ener T hemen.

graphischen Koord;naten, die dann zum Beispiel eine willki.ir-
lich Eeformte Karte ergeben. Kreisformige Teildateien werden
gewonnen durch Wahl eines Punktes und Registrierung seiner
geographischen Koordinaten sowie durch Eingabe eines ge-
wlinschten Radius. Die aus einer Teildatei gewonnenen Daten
entsprechen nur dem gewahlten Bereich und nicht der gesam-
ten Untersuchungsfldche. Dieses Vorgehen ermoglicht Infor-
mationen oder Darstellung Uber spezifische Fliichen oder Merk-
mate.

3 Nouklassitizie rung und Auf losung:
Ein Benutzer kann sich eine vereinfachte Karte erstellen, ob
aus einer oder mehreren zusammengesetzten DatensAtzen. Bei-
spielsweise konnen Daten iiber potentielle Kiesgrubenstand-
orte interessieren, die aus einer Datei komplexeren Inhalts ab-
gefragt werden konnen. Das CLDS-System ist in der Lage, die
gewrinschten lnformationselemente abzurufen, sie nach Bedarf
zu gruppieren und umzuklassifizieren. Grenzen, die innerhalb
neuer Gruppierungen zu finden sind, konnen auf Dauer oder
temporiir aufgelost werden. Die Ergebnisse werden in Tabel-
ten oder Karten dargestellt.

C.;kus.gabe:
Sobald die eingegebenen Daten transformiert und verarbeitet
worden sind, kann die Ausgabe der lnformationen erfolgen. Dem
CLDS-System stehen mehrere Methoden ftir die Ausgabe geo-
graphischer Informationen zur Verfiigung.

o Das Interaktive Graphische Subsystem
(rGSS):

Das Interaktive Graphische Subsystem soll die Benutzung beim
Zugriff und bei der Verarbeitung der Daten in einer Datenbank
unterstritzen. Eine einfache benutzerorientierte Sprache wurde
entwickelt, die ein minimales Wissen verlangt und fast von je-
dem benutzt werden kann. Es gibt Grundtypen von Anrufen
wie LIST, SELECT und PLOT. Die graphische Operation wird
von einem Bildschirm gesteuert, die Ausgabe erfolgt auf einem
graphischen Bildschirm, der mit einem Fernseher vergleichbar
ist. Die selektierte Information wird als Plotterkarte oder als
Tabelle ausgegeben. Neuere Entwicklungen ermoglichen die
Darstellung in farbiger Graphik.
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Ein IGSS-Benutzerhandbuch und ein entsorechendes IGSS-Ein-
ftihrungshandbuch mit Auflistung aller Kommandos und deren
Pai'ameter sind erhdltlich bei den Lands DirectorateOffices (Re-
port-No. Fl 001090 und R 001 130). Terminals gibt es im tvliniste-
rium von Ottawa und in den regionalen Biiros in Halifax, Que-
bec City und Burlington.
. Datenf e rn Li be rt rag u ng:
Im Laufe der Jahre hatte das CLDS digitale Datenbanken fur
verschiedeno Behorden zu erstellen. Heute werden die Daten
in einer Anzahl von Formaten bereitgestelli einschl. ,,Digit-
world", dem statistischen Paket fr.ir soziale Wissenschaften
(SPSS), und in Formaten, die geeignet sind, Pakete wie das
,,Easytrieve" zu Iesen. Diese Pakete sindz.Z. alle nutzbar. Kiinf-
tig rvird das CGIS die Ausgabe digitaler Daten in den meisten
Fdllen im ,,S'iandard Data Interchange Format" erstellen.
o Umseizung in Segment-Raster:
CGIS kann eine Polygondatei in ein Rasterformat konvertieren.
Rasterdaten konnen mit einem schnellen Zeichengeriit zur Her-
stel!ung schattierter oder farbiger Polygon-Karten genutzt wer-
den, indem Farben den einzelnen Rasterpunkten zugeordnet
werden. Durch zusdtzliches mechanisches Verfahren oder durch
die Verwendung eines Filmbildrecorders konnen farbige Karten
von hoher Qualitiit hergestellt werden.
Viele Geo-l nf ormati onssysteme verwenden das Rasterformat f ti r
Input und Verarbeitung und nicht Pclygone und Punkte. CGIS
ist in der Lage, Daten in diese Systeme zu ubertragen, sobald
dio eigenen Doten in das Rastersystem konvertiert sind.

o Farbige Karten durch Nutzung photome-
cha.n ischer H i lf sm ittel :

Das Cl-DS-System hat ein effizientes Farbkartierungsverfahren
entwickelt, welches sehr rasch Farbausztige von hoher Quali-
tiit herstelit. Zuniichst wird ein Band mit allen notwendigen In-
formationen zur instruktion des ,,high-speed digital plotter" er-
stellt, und mittels eines Tintenschreibers im Plotter werden
anschlieBeird die Farbauszr.ige erstellt. Von jedem Farbauszug
werden Negative angefertiEt, die den normalen photomechani-
schen FrozeB durchlaufen und zur l-ierstellunq einer Farbl<arte
dienen.

Die Cl-DS-Datenbank

Umfang und Art der Informationsvielfalt in der Datenbank ha-
ben sich in den letzten 10 Jahren stetig en/eitert. Offensicht-
lich hat das ,,Canada Land Inventory" Programm die groBte
Menge an Informationen geliefert. Fur den groBten Teil des be-
siedelten Kanadas enthdli das Svstem die FlAchen mit der
Eignung frir

- Landwirtschaft,

- Forstwirtschaft,

- Wildtiere (Schalenwild und Wasservogel),

- Sportf ischerei,

- Erholung
sowie die derzeitige Fliichennutzung.
Fi.ir Planungszwecke werden ergdnzt :

- Verwaltungsgrenzen,

- politische Grenzen,

- KLlstenlinien,

- Wassereinzugsgebiete.
Die Einbeziehung der statistischen Zdhlbezirke gestattet Be-
obachtungen von Zusammenhangen zwischen sozialokonomi-
schen Daten und Umweltdaten.
Neben den landesweiten Datenbanken wird noch eine groBe
Anzahl spezieller Dateien gefrihrt und laufend ergdnzt. Diese
Dateien werden frir spezifische Kunden und Zwecke aufgebaut,
z.B.:

- Informationen durch okologische Fliichenbestandsaufnah-
men fr.lr die ErschlieBung der Wasserkraft;

- terrestrische Empfindlichkeit gegen sauren Regen;

- biophysikalische Datenbanken fi.ir Planung und Verwaltung
von Nationaloarks:

- Informationen ijber Kristengebiete;

- laufende Registrierung der Fliichennutzungen im Stadtum-
landgebiet;

- Waldbestandsaufnahmen f[jr die Forstwirtschaft;

- sttindige Erfassung der Schdden durch den Fichtenspanner.

1

2

3
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RELATEO USES

Die meisten Daten im CLDS-System wurden urspriinglich auf

Karten im MaBstab 1 :250000 und 1 :50000 erfaBt. Jedoch va-

riieren die ,,Kundendateien" von 1 :10000 fijr lokale Nutzungs-
moglichkeiten (Forstverwaltung, Stadtplanung) bis zu 1 :10 Mill'
ftir bestimmte Untersuchungen mit nationaler Perspektive (Emp-

findlichkeit gegen sauren Regen).

Anwendungen des CLDS

Das Verfahren zur Bewirtschaftung von Landressourcen kann

auf vereinfachte Weise durch eine Reihe von Phasen beschrie-

ben werden:

- Problemdefinitions-/Zielbestimmungsphase,
- Bestandsaufnahme-/Analysephase,

- Planungsphase,

- lmplementierungsPhase,

- Monitoring/Uberwachungsphase.
Jede dieser Phasen hat ihre besonderen lnformationsbediirf-
nisse. Die Rolle des EDV-lnformationssystems liegt in der Lie-

ferung der richtigen Information im rechten Format zum richti-
gen 2eitpunkt fi.ir die verschiedenen Phasen des obigen Pro-

ZCSSES.

Effektive Nutzung einer EDV-Information ist insbesondere von

zwei Aspekten abhingig :

Abb. 8a, b: Ergebnis einer Fl1chennutzungsilberwachung am

Beispiel der Stidt ,,Regina". (a : geographisch; b : schema-
tisch).
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- von der Information in der Datenbank'

- von den technischen Fdhigkeiten des lnformationssystems
zur Analyse und zur Bereitsiellung der Information im ge-

eigneten Format zum richtigen Zeitpunkt des Entscheidungs-
prozesses.

Sind in der Daienbank keine geeigneten Daten vorhanden, so

kann selbst das hochentwickeltste EDv-system den Entschei-

Cungstregern die gewunschie Information nicht liefern' Wenn

im umgekehrten Falle eino gute Informationsbasis gegeben ist,

d.e richiige Information aber den Endbenutzer nicht erreicht,

sind dle Ausgaben fi.ir die Datenerfassung unnotig ausgegebene

Gelder.

Die meisten ClDS-Anwendungen erfordern den Aufbau einer

speziellen Datenbank, die einen sehr groBen Bereich des Pro-
jektes bedeutet. Das Geo-lnformationssystem kann eine wich-

tige WerterganzLrng bedeuten und zur Information beitragen

durch die VerbinCung mit Informationen aus anderen Quelien

(2.B. durch das Uberlagerungsverfahren : Overlay Process)

und durch den Zugang zu anderen Systemen. Bei Vorhanden-

sein einer umfassenden Datenbank kann das EDV-System ein

effelitives lnsirumentarium sein {tir Analysen' Komb:nationen,

Umformatierung von lnformationen zur Untersttitzung der ver-

schiedenen Phasen im BewirtschaftungsprozeB von Ressour-

cen. Die besondere Stdrke liegt in der Tatsache, daB es die

manuell sehr komplex und zeitraubend anzufertigenden Ana-

lysen sehr kurzfristig (wenn auch nicht unbedingt preiswert)

vornehmen kann.

Wie schon erwiihnt, sollte das CLDS-System die Planung auf

regionaler und lokaler Ebene untersttitzen' Einige Anwendun-

ge-n auf diesen Ebenen werden im folgenden dargestellt Auch

6ei der Bewertung dieser Anwendungen gilt, daB die Rolle

(der Wert) des EDV-Systems nur schwer vom Informationswert
der Daienbank getrennt werden kann.

G roBrtiumige Anwend un g

Das ,,Canada Lanci Inveniory"' Dieses Projekt' die

,,Alma Mater" des CLDS-Systems, tibte einen groBen EinfluB

aus auf die Fldchennutzungsplanung in Kanada' Die ,,Canada

Council for Rural Development" bezeichnete es als den effek-

tivsten Bundesbeitrag zur ldndlichen Fldchennutzung in Kana-

da. Der Erfolg beruht groBenteils auf der Herstellung konven-

tioneller Karten. Das CLDS indessen erwies sich als effektiv in

der Bereitstellung nationaler Ergebnisberichte aus jeder betei-

ligten Fachdisziplin. nbb. 3 von CLDS zeigt ein ziemlich uber-

rjschendes Bild von dem begrenzten Umfang der landwirt-

schaftlich wertvollen NutzflAche in Kanada' Die Auswertungs-

moglichkeiten des Systems eroffneten Untersuchungen iiber

die-Verluste an landwirtschaftlich genutzten Fliichen im Stadt
umland (NetueNts 1979)' Mit dem Compuier wurde die Boden-

eignung ftir die Landwirtschaft in unterschiedlichen Radiusbe-

reichen im Umland von groBeren stiidtischen Zentren ausge-

wiesen. Es zeigte sich, daB mehr als die Hirlfte der besten land-

wirtschaftlichen Nuttflache Kanadas innerhalb eines Radius von

80 km um die Stadtzentren liegt. Informationen wie dlese vom

CLI waren Hilfsmittel be! der Erarbeitung von Gesetzen und bei

der Gesetzgebung in verschiedenen Provinzen zum Schutz

landwi rtschaftl icher N utzf liichen gegen nachtei I ige f I dchenhafte

Ausdehnungen der Stadte (vgl. British Columbia, Quebec' Neu-

fundland). Sie unterstiitzten die Entwicklung einer FlAchen-

nutzungsstrategie der Bundesregierung'

Das ,,Canada Land Use Monitoring Project"
(Kanadisches Fldchen nutzu ngstiberwachungsprojekt), auf bauend

auf CLl, vermittelt Informationen iiber Veriinderungen in Stadt-

regionen und speziellen Ressourcen' Alle 5 Jahre werden Er-

hJbungen durchgefiihrt. Das CLDS-System wird genutzt zur

Messung der Veriinderungen mittels des Overlay-Verfahrens'

zur Korielation der Verenderungen mit anderen (sozialokono-

mischen oder Bodeneignungs-Daten) und zum Aufzeigen von

Tendenzen. AuBerdem liefert das CLDS-System einen effektiven

Ansatz zur Auswahl der Stichproben' Die iiblichen MaBstabe

sind 1 :250 000 und 1 :50 000.
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Terrestrial Sensitivity to Acid Rain (Boden-
empfindlichkeit gegen sauren Regen). Eine nationale Perspek-
tive und Analyse wird erstellt unter Nutzung einer nationalen
Datei aus etwa 20-30 Karten in MaBstiiben von etwa 1 : 5 Mill.
Zu diesen Karten gehoren Boden-, Vegetations-, Geliindekarten
wie auch Klima- und Schadstoffr.ibertragungskarten. Das Pro-
jekt stellt den Versuch dar, eine nationale Perspektive der po-
tentiellen Empfindlichkeit der Umwelt gegen sauren Regen auf-
zuzeigen.
Des weiteren wird eine ,,umfassende" okologische Datenbank
aufgebaut nach sog. Okobezirken (ecodistrict) im MaBstab
1 : 1 Mlll. - 1 : 500 000 ftlr etwa 3 Mill. km, des kanadischen
Ostens.
Regionale und lokale Anwendungen
Unter diese Rubrik fallen die meisten der zahlreichen Anwen-
dungen von CLDS. Eine groBe Zahl von Projekten erforderte
den Aufbau spezieller Datenbanken. Einige verlangten rasch
eine Analyse vorhandener Informationen ftrr Sonderzwecke. Der
Canadian Wildlife Service beispielswe:se brauchte fr-ir die Ver-
handlungen r,iber eine Zugvogel-Vereinbarung mit den USA
eine umfassende Analyse der Standorte wildlebender Wasser-
vogel von den groBten Landesteilen Kanadas. Das CLDS-Sy-
stem lieferte die gewunschte Statistik aus seiner CLI-Datenbank
zur rechten Zeil kurz vor Ende des Abgabetermjns fur die Ver-
handlungen. Ein manuelles System wdre nlcht imstande gewe-
sen, diese Aufgabe innerhalb der gesetzten Frist zu meistern.
Zu den Fiauptbenutzern von CLDS gehon der National Parks
Service. Pa-rks Canada leistet eine umfassende Planung und
Verwaltung in selnem Zustiindigkeitsbereich. Dazu gehoren
standardisierte okologische Fldchenerhebungen fr.lr alle Natio-
nalparks. Diese Flachenerhebungsinformationen werden im
CLDS gespeichert und mit Hilfe von regionalen Terminals fLir
dle Planung analysiert und umgesetzt. Unier Verwendung des
interaktiven graphischen Systems bereiten Planer die Infor-
matlcnen auf firr Planungen groBer Parks und analysieren
Standorte auf ihre Eignung z.B. tir Campingpldtze, StraBen, Na-
turschutz usw. (ARBouR 1980, 1981).

Das CLDS wird hirufig eingesetzt bei der Speicherung und Aus-
gabe von okologischen/biophysikalischen Erhebungsdaten. Eine
Reihe von Erkundungsflligen zur Unterstutzung der Ressour-
cen-ErschlieBung in nordlichen Gebieten hat die Moglichkeiten
des Systems genutzt. lm Yukon-Gebiet z.B. findet das Sysiem
Anvrendung bei der regionalen Fliichennutzungsplanung, ein
ancleres Beispiel ist das James Bay Hydro Electric Develop-
ment Project (WasserkrafterschlieBungsprojekt) in der Provinz
Quebec. Die Kombination einer komplexeren, umfassenden oko-
logischen Datenbank mit einem EDV-System hat sich fLlr ein
ganzes Spektrum von Anwendungsmoglichkeiten als sehr effek-
tiv erwiesen (THrE et al. 1979; IRoNSTDE 1980).

Forstwirtschaft in Saskatchewan. Kanadas
Forstressourcen sind ganz erheblich. Inventurm2iBige Erfas-
sungen der Wdlder bilden eine der groBten rdumlichen Daten-
banken. Die meisten lnventurkar',en rrrerden noch immer ma-
nuell umgesetzt. Angesichts der Wichtigkeit verbesserter Be-
wirtschaftung und der reglmdBigen Aktualisierung der Inventur,
die f iir die Bewirtschaftung erneuerungsfiihiger Ressourcen not-
wend;g ist, konnte die Automatisierung sehr effektiv sein. Die
Provinz British Columbia implemenlierl z.Z. ein groBes auto-
matisches System. Der Saskatchewan Forest Service tihrl zZ.
ein Demonstrationsprojekt durch zur Vorbereitung auf eine volle
Ubertragung der CLDS-Software auf die Provinz. Software-Ex-
perten des CLDS haben in den Ausgabeprogrammen eine Rei-
he Anderungen vorgenommen zwecks Anpassung an besondere
torstwi rtschaftl iche Bedr,i rf n isse. I n Ergiinzu n g zu r verbesserten
Entscheidungsfindung in der Forstwirtschaft macht das EDV-
System die wertvollen Informationen iiber Forststandorte (oft
sind sie die einzigen verfrigbaren Daten ftir die nordlichen ,,un-
zugdnglichen" Gebiete) auch anderen Fachbereichen zugAnglich
zur Nutzung (2.B. StraBenbau). In Nova Scotia (Neuschottland)
ist das CLDS auch eingesetzt worden zur laufenden Kontrolle
des Fichtenspinners (Mrc DoNALD et al. 1980).
Die Liste der Anwendungen lieBe slch verldngern. Den besten
Eindruck vom breiten Spektrum der Anwendungen gewinnt man
beim Studium der CLDS-Jahresberichte und der beigefiigten
Literaturliste.
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Abb. 9: Fldchen potentieller Emptindlichkeit gegen sauren
Regen in Nordkanada.

Viele ausgef0hrte Projekte werden von den Kunden finanzierl.
Hierbei fungiert das CLDS als Dienstleistungsbliro. Das bedeu-
tet aber nicht, daB das CLDS das nationale Geo-Datensystem in
Kanada zu bleiben versucht. ln seiner Konze ption ist die Rolle
des CLDS beschrdnkt auf die Unterstutzung des Department of
the Environment und anderer Behorden der Bundesregierung.
Das CLDS sieht sich als Katalysator, Cer andere Behorden zum
Aufbau ihrer eigenen Systeme anregt, indem sle die Erfahrun-
gen mit dem CLDS-System nutzen. In diesem Sinne bietet CLDS
den Behorden seine D;enstleistungen an zur Beurtellung ihrer
Bedr.irfnisse, zur Demonstration der LeistungsfAh:gkeit von Geo-
lnformationssystemen und zur UnterstLitzung der lokalen lmple-
mentierung von Systemen durch zusdtzliche Vor- und Zrqrischen-
leistungen.

Dle Zukunft des CLDS-Sysiems

Das CLDS hat in der ersten Dekade seiner Aktivitdten den vol-
len operationellen Status erreicht. Leistungsf:higkeit, Eignung
und Kapazitaten wurden kontinuierlich verbessert. Das System
hat sich als effekt;v erw;esen ftir ein ziemllch breites Soektrum
an Nutzungsmoglichkeiten. Aber es wurde vom Mitarbeiterstab
klar erkannt, daB die ZuliLrnft des Systems in einer beschleunig-
ten Weiterentwicklung Iiegen wird.
Die Zukunft von CLDS wird auf der Entwlcklunq in zwei Be-
reichen beruhen:
c Technologie,
a Benutzer.
Die angekiindigten technologischen Entvricklungen auf dem Ge-
biet der EDC werden revolutionar sein. Billigere, schnellere,
kleinere Computer werden verbesserte Geo-lnformationsver-
arbeitung noch eher zugeinglich machen (,,Technology push").
Der Ansturm seitens der Benutzer (,,User Pull") wird hinzu-
kommen. Letzteres bildei einen sehr wesentlichen Fal<tor, mit
dem das CLDS schon seit geraumer Zeit konfrontiert wird. Die
Erfahrungen zeigen, daB die datenanalytischen Bedtirfnisse der
langjdhrigen Benutzer drastisch zunehmen. Obwohl sie anfangs
den bescheidenen Start bevorzugen, brauchen sie doch st2indig
mehf und groBere Datenbanken, umfassendere und komplexere
Analysen und auch Daten aus anderen Systemen.
ErfahrungsgemdB wird dleser anwachsende Bedarf bei der
Entwicklung ,,neuer" Systeme oft iibersehen, und ist das Sy-
stem implementieri, konnen die ursprtinglichen Konzepte dem
wachsenden Bedarf nicht angepaBt werden.
Eine weitere Begtinstigung der Entwicklung in Richtung dezen-
tra!er und verkniipfter Systeme liegt in der Tatsache, daB jeder
Benutzer die volle Kontrolle r-iber seine Information und Daten-
bank vorzieht. Diese Entwicklung wird des weiteren durch die
Tatsache unterstirtzt, daB heutzutage bei der Zuriickhaltung der
Regierung das,, Benutzer-bezahlt"-Prinzip dominiert.
Belm Riickblick auf die kurze Vergangenheit des CLDS kann
das Svstem als Landscape lnformation System charakterisiert
werden mit Betonung auf effizienter Speicherung groBer Daten-
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rnsngen uber Bodenressourcen und auf relativ einfacher Ana-

lyse. Die Zukunft kann mit dem Begriff : ,,Land Resource Plan-

ning and Management System" charakterisiert werden. Die Be-

ciirrfnisse der Benutzer werden ein noch besseres System er-

fordern zur groBeren Interaktion und besseren Integration des

Systems auf allen Ebenen des Bearbeitungs- und Verwaltungs-
prozesses. Zweifellos werden die Software- und die Hardware-

entwicklung sowie die Entwicklungen im Kommunikationspro-
zeB diese Durchftihrbarkeit ermogl ichen.
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Surnmary

In a global sense Canada has some unique characteristics li

is one of the largest countries in the world, yet has a small

but technical developed populaiion The environmental condi-

tions aro very diverse and vary widely over the whole countrli'

Land use planning has therefore become an important factor

and needs further inPut.
Because of this the CANADA LAND INVENTORY Program has

been launched. This system and the Canada Land Data System

aredescribedintheirfUnction,organizationandappIication.
Some of the applications of the CLDS are e g land use change

monitoring and analysis, forestry management' naiional parks

planning, area of acid rain sensitivity and oihers'
For the fuiure a land resource planning and management sy-

stem is required with a more sophisticated system which will

allow for greater interaction and better integralion of the system

into all levels of the land resource planning process'
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Internationaler Jagdrat (GlC)
Bei seiner letzten Generalversammlung im Juni in Monako be-

schloB der CIC, sich dafilr einzusetzen, daB das Birkhuhn (Ly-

rurus tetrix) in Westeuropa durch Beschriinkung des Skilang-
laufs in kritischen Gebieten sowie durch Forderung des in GroB-

britannien, der Bundesrepublik, Frankreich, Norwegen und

Schweden durchgef iihrten internationalen Forschungsprogramms
wirksamer geschiitzt wird. Er schlug ebenfalls eine Konferenz

iiber den Schutz der Wanderarten der palearktischen Region,

besonders ihres Westens vor, die 1983 oder 84 abgehalten

werden und einen Beitrag zu den vorbereitenden Arbeiten eines

internationalen Ubereinkommens im Rahmen der Bonner Kon-

vention leisten soll.
Der Jagdrat forderte auBerdem, daB die Plastikpatronenhiilsen
durch biologisch abbaubares Material ersetzt werden' Europarat

440

WWF und FIR - Aufschwung des Wiesenweihs
lnnerhalb von drei Jahren hat die Population der Wiesenweihe

(Circus pygargus) in Lothringen sich vervierfacht' Die Aktion

des WWF-Frankreich und des Raubvogel-lnterventionsfonds
(Fonds d'intervention pour les rapaces - FIR) ermoglichte den

ichutz der Brutstatten dieses Raubvogels in Lothringen, die

durch intensive landwirtschaftliche Nutzung, Entwiisserung und

dio Einrichtung von Grauweihern gefiihrdet sind' lm Jahre 1980

brachten der WWF und der FIR ilber 50 ha durch Erwerb oder

Anmietung in ihren Besitz; im darauffolgenden Jahr konnten

150 brrltende Paare und etwa 350 flrigge Jungvogel gezdhlt

werden. Diese Population entspricht allein der Gesamtpopula-

tion von Wiesenweihen in Belgien, Ddnemark, der Bundesi'e-

publik Deutschland, der Niederlande, Schwedens und der

bchweiz! (WWF News Nr. 18, Juli/August 1982). Europarat
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