
 

 

2023 | Umwelt-Vollzug  Recht 

Handbuch 

Programmvereinbarungen im 

Umweltbereich 2025–2028 
Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller 

 

 

 

  



2023 | Umwelt-Vollzug  Recht 

Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt BAFU 
Bern, 2025 

Handbuch 

Programmvereinbarungen im 

Umweltbereich 2025–2028 
Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller



 

 

Impressum
Rechtliche Bedeutung 

Diese Publikation ist eine Vollzugshilfe des BAFU als 

Aufsichtsbehörde und richtet sich primär an die Vollzugs-

behörden. Sie konkretisiert die bundesumweltrechtlichen 

Vorgaben (bzgl. unbestimmten Rechtsbegriffen und Umfang/ 

Ausübung des Ermessens) und soll eine einheitliche 

Vollzugs-praxis fördern. Berücksichtigen die 

Vollzugsbehörden diese Vollzugshilfe, so können sie davon 

ausgehen, dass sie das Bundesrecht rechtskonform 

vollziehen; andere Lösungen sind aber auch zulässig, sofern 

sie rechtskonform sind. 

Herausgeber 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

Das BAFU ist ein Amt des Eidg. Departements für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). 

Layout 

Funke Lettershop AG 

Titelbild 

Revitalisierte Mündung des Beverins in den Inn. 

© Simone Baumgartner 

PDF-Download 

www.bafu.admin.ch/uv-2315-d 

Eine gedruckte Fassung kann nicht bestellt werden. 

 

Diese Publikation ist auch in französischer und italienischer 

Sprache verfügbar. Die Originalsprache ist Deutsch. 

 

© BAFU 2023

http://www.bafu.admin.ch/uv-2315-d


 

 

Inhaltsverzeichnis 

Abstracts 5 

Vorwort 7 

Einleitung 8 

Abkürzungen 10 

Glossar 13 

Literatur 20 

1  Programmorientierte Subventionspolitik: 

Grundlagen und Verfahren 22 
1.1  Rechtliche Grundlagen 22 
1.2  Instrument der Programmvereinbarung 25 
1.3  Erläuterungen zur Mustervereinbarung 30 
1.4  Übersicht über die fachspezifischen Erläuterungen 

Programmspezifische Ausgangslage 35 

 Anhang zu Teil 1 36 

2  Fachspezifische Erläuterungen zur 

Programmvereinbarung im Bereich Landschaft 48 
2.1  Programmspezifische Ausgangslage 48 
2.2  Teilprogramm Landschaftsqualität 53 
2.3  Teilprogramm «Weltnaturerbe» 58 
2.4  Teilprogramm «Pärke von nationaler Bedeutung» 61 

 Anhang zu Teil 2 65 

3  Fachspezifische Erläuterungen zur 

Programmvereinbarung im Bereich Naturschutz 72 
3.1  Programmspezifische Ausgangslage 72 
3.2  Programmpolitik 74 

 Anhang zu Teil 3 93 

4  Fachspezifische Erläuterungen zur 

Programmvereinbarung im Bereich Wildtiere 98 
4.1  Programmspezifische Ausgangslage 98 
4.2  Programmpolitik 100 

5  Fachspezifische Erläuterungen zur 

Programmvereinbarung im Bereich  

Lärm- und Schallschutz 116 
5.1  Programmspezifische Ausgangslage 116 
5.2  Programmpolitik 119 

 Anhang zu Teil 5 124 

6 Fachspezifische Erläuterungen zur 

Programmvereinbarung im Bereich gravitativer 

Naturgefahren 127 
6.1  Programmspezifische Ausgangslage 128 
6.2  Programmpolitik 130 

 Anhang zu Teil 6 138 

7  Fachspezifische Erläuterungen zur 

Programmvereinbarung im Bereich Wald 171 
7.1  Teilprogramm «Schutzwald» 172 
7.2  Teilprogramm «Waldbiodiversität» 185 
7.3  Teilprogramm «Waldbewirtschaftung» 197 
7.4  Schnittstellen des Programms «Wald» 218 

 Anhang zu Teil 7 222 

8  Fachspezifische Erläuterungen zur 

Programmvereinbarung im Bereich 

Revitalisierungen 226 
8.1  Programmspezifische Ausgangslage 226 
8.2  Programmpolitik 231 

 Anhang zu Teil 8 242 



Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025–2028  © BAFU 2023 5 

 

 

Abstracts 
Since 2008, programme agreements have been the main instrument for 

implementing environmental policy in partnership between the Confederation and 

cantons. To that end, every four years, the Confederation and cantons agree on the 

services that will be provided by the cantons to reach the strategic goals of the 

Confederation. At the same time, the Confederation agrees to provide cantons with 

appropriate financial support in the form of subsidies. The programme agreements 

establish the cantonal services, subsidies and terms and conditions as well as other 

details for annual reporting purposes. This manual, which is based on subsidy and 

environmental laws and regulations, covers the basic legal, procedural and technical 

principles underlying the programme agreements and explains the FOEN’s 

guidelines for applying, negotiating, concluding and implementing them.  

Seit 2008 sind Programmvereinbarungen das zentrale Instrument zur partner-

schaftlichen Umsetzung der Umweltpolitik zwischen Bund und Kantonen. Bund und 

Kantone verständigen sich hierfür alle vier Jahre, welche Leistungen ein Kanton 

erbringt, um einen Beitrag an die strategischen Zielvorgaben des Bundes zu leisten. 

Gleichzeitig verpflichtet sich der Bund, die Kantone entsprechend finanziell zu 

unterstützen. In den eigentlichen Programmvereinbarungen werden die Leistungen 

des Kantons, der finanzielle Beitrag und die Modalitäten unter anderem zur jährlichen 

Berichterstattung festgelegt. Das «Handbuch Programmvereinbarungen im Umwelt-

bereich» stützt sich auf die subventions- und umweltrechtlichen Gesetze und 

Verordnungen ab und vereinigt in einem Dokument die rechtlichen, verfah-

rensmässigen und technischen Grundlagen der Programmvereinbarungen. Es erläu-

tert die Richtlinien des BAFU bezüglich Gesuchstellung, Verhandlung, Abschluss und 

Umsetzung der Programmvereinbarungen.  

Depuis 2008, les conventions-programmes sont le principal instrument pour la mise 

en œuvre de la politique environnementale en partenariat entre la Confédération et 

les cantons. Tous les quatre ans, les deux parties conviennent des prestations qui 

doivent être fournies par un canton pour contribuer aux objectifs stratégiques de la 

Confédération, et cette dernière s’engage à soutenir les cantons financièrement. Les 

conventions-programmes fixent les prestations cantonales, le montant de la con-

tribution et les modalités concernant notamment les rapports annuels. Le présent 

Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environnement 

s’appuie sur la législation en matière de subventions et de protection de l’environ-

nement et présente de façon harmonisée, dans un seul document, les bases légales, 

méthodologiques et techniques des conventions-programmes. Il explique en outre 

les directives de l’OFEV en matière de demande, de négociations ainsi que de con-

clusion et de mise en œuvre d’une convention-programme.  

Stichwörter: 

Handbuch, neue 

Subventionspolitik, 

Programmvereinbarungen, 

fachspezifische Grundlagen 

Keywords: 

manual, new subsidy policy, 

programme agreements,  

domain-specific principles 

Mots-clés: 

manuel, nouvelle politique de 

subventionnement, 

conventions-programmes 

dans le domaine de 

l’environnement, bases 

spécifiques 
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Dal 2008 gli accordi programmatici costituiscono lo strumento centrale per 

l’attuazione, nel quadro di un rapporto di partenariato, della politica ambientale da 

parte della Confederazione e dei Cantoni. La Confederazione e i Cantoni si accor-

dano ogni quattro anni sulle prestazioni che un Cantone svolge per contribuire agli 

obiettivi strategici della Confederazione. Al contempo, la Confederazione si impegna 

a fornire un sostegno finanziario adeguato ai Cantoni. Gli accordi programmatici 

concreti definiscono le prestazioni dei Cantoni, il contributo finanziario e le modalità 

di attuazione, compreso il rendiconto annuale. Il manuale «Accordi programmatici nel 

settore ambientale» si basa sulle leggi e le ordinanze in materia di sovvenzioni e di 

ambiente e riunisce in un unico documento le basi giuridiche, procedurali e tecniche 

degli accordi programmatici. Inoltre illustra le direttive dell’UFAM per quanto riguarda 

la domanda, i negoziati, la conclusione e l’attuazione degli accordi programmatici. 

Dapi l’onn 2008 èn cunvegnas da program l’instrument central per la realisaziun 

colleghiala da la politica d’ambient tranter la Confederaziun ed ils chantuns. La 

Confederaziun ed ils chantuns s’accordan per quai mintga quatter onns davart las 

prestaziuns ch’in chantun furnescha per contribuir a las finamiras strategicas da la 

Confederaziun. A medem temp s’impegna la Confederaziun da conceder als 

chantuns il sustegn finanzial correspundent. En las cunvegnas da program vegnan 

fixadas las prestaziuns dal chantun, la contribuziun finanziala e, tranter auter, las 

modalitads per il rapport annual. Il «Manual davart las cunvegnas da program en il 

sectur da l’ambient» sa funda sin las leschas sco er sin las ordinaziuns davart las 

subvenziuns e davart l’ambient e reunescha las basas legalas, tecnicas e proce-

duralas da las cunvegnas da program. El explitga las directivas da l’UFAM 

concernent l’inoltraziun d’ina dumonda, la negoziaziun, la conclusiun e la realisaziun 

da las cunvegnas da program.  

Parole chiave: 

manuale Accordi 

programmatici, nuova 

politica di 

sovvenzionamento, accordi 

programmatici, spiegazioni 

specifiche per settore 

 

Chavazzins: 

Manual, nova politica da 

subvenziuns, cunvegnas da 

program, basas specificas 
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Vorwort 
Die Programmvereinbarungen haben sich in den letzten Jahren als ein effizientes und wirksames Instrument für 

die Umsetzung der Umweltpolitik etabliert. Das BAFU und die Kantone stehen nun bereits vor der fünften 

Programmperiode, welche von 2025–2028 dauern wird. Das vorliegende Handbuch informiert über den Inhalt 

dieser Programmvereinbarungen und soll deren gemeinsame Umsetzung durch das BAFU und die Kantone 

unterstützen.  

Die fünfte Programmperiode bringt in mehreren Bereichen Änderungen mit sich: 

· In der Lärmschutzverordnung (SR 814.41) wurde die Befristung der Bundesbeiträge an Lärm- und 

Schallschutzmassnahmen gestrichen. Damit sind die Subventionstatbestände in diesem Bereich neu eine 

Daueraufgabe und erneut Bestandteil dieses Handbuchs. 

· Im Bereich der gravitativen Naturgefahren wird es aufgrund der aktuell laufenden Revision des Wasserbau- 

und des Waldgesetzes einige Anpassungen geben. Der regelmässige Unterhalt soll mitsubventioniert und die 

Mehrleistungskriterien neu definiert werden. Zudem sollen alle Massnahmentypen nach den gleichen 

Grundsätzen mitfinanziert werden. Die Wasserbauverordnung, die ebenfalls revidiert wird, soll raschest-

möglich in die Vernehmlassung geschickt werden.  

· Im revidierten Jagdgesetz wurden neue Subventionstatbestände für die Wildtierkorridore, die Förderung von 

Arten und Lebensräumen sowie für Aufgaben des Wolfs- und Steinbockmanagements durch die kantonale 

Wildhut aufgenommen. Die entsprechende Revision der Jagdverordnung hat zwar begonnen, die Ergänzung 

des Programms «Wildtiere» kann jedoch erst an die Hand genommen werden, wenn der Bundesrat 

voraussichtlich Ende 2024 die Revision der Jagdverordnung verabschiedet hat.   

Neben diesen inhaltlichen Änderungen bringt die anstehende Programmperiode auch Vereinfachungen in 

administrativer und technischer Hinsicht mit sich. Das BAFU arbeitet daran, die Digitalisierung rund um die 

Programmvereinbarungen voranzutreiben und das gesamte Verfahren über eine online-Plattform abzuwickeln. 

Dadurch wird sich der administrative Aufwand sowohl bei den Kantonen als auch beim Bund verringern, 

potenzielle Fehlerquellen werden behoben, und der Datenaustausch kann erheblich vereinfacht werden.  

Das BAFU bedankt sich bei den Kantonen für ihr grosses Engagement bei der Umsetzung der Programm-

vereinbarungen und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Katrin Schneeberger, Direktorin 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
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Einleitung 
Zweck und Inhalt 

Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) soll in 

erster Linie eine effiziente Verwendung der eingesetzten Mittel bewirken. In Programmvereinbarungen zwischen 

Bund und Kanton werden die Globalsubventionen des Bundes und die konkrete Ausgestaltung der Zusammen-

arbeit in den jeweiligen Aufgabenbereichen festgelegt. Mit anderen Worten: Es werden Art, Umfang und 

Finanzierung eines bestimmten Leistungsprogramms in einem bestimmten Aufgabenbereich durch einen 

öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt. 

Zweck dieses Handbuches ist es, in einem Dokument die rechtlichen, verfahrensmässigen und technischen 

Grundlagen von Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kanton im Umweltbereich zu vereinigen. Dies 

geschieht sowohl allgemein als auch spezifisch für die betroffenen Aufgabenbereiche, womit den Adressatinnen 

und Adressaten ein einheitliches und übersichtliches Arbeitsmittel in die Hand gegeben wird. In Konkretisierung 

der formellen und materiellen Anforderungen an Programmvereinbarungen werden im Folgenden: 

· die Rechtsgrundlagen der Programmvereinbarungen übersichtlich dargestellt und erläutert; 

· unbestimmte Rechtsbegriffe aus den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen konkretisiert; 

· Verhandlungs-, Zusammenarbeits- und Controllingmodalitäten im Rahmen der Programmvereinbarungen 

definiert; 

· eine Mustervereinbarung zur Verfügung gestellt und kommentiert 

Adressatinnen und Adressaten 

Die vorliegende Publikation richtet sich in erster Linie an die zuständigen Behörden von Bund und Kantonen als 

Parteien von Programmvereinbarungen. Seitens des Bundes sind dies die mit den Sachgeschäften befassten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Fachabteilungen des BAFU und der Direktion des BAFU, welche 

die Programmvereinbarungen im Namen der Eidgenossenschaft unterzeichnen. Die Zuständigkeit der Behörden 

seitens des Kantons richtet sich nach den Bestimmungen des kantonalen Regierungs- und Verwal-

tungsorganisationsrechts. Auch in den Kantonen wird die Vorarbeit für und die Abwicklung von Programm-

vereinbarungen regelmässig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von der Materie betroffenen Departe-

mente überlassen. Die Unterzeichnung der einzelnen Programmvereinbarungen obliegt hingegen dem jeweils 

zuständigen Regierungsrats- bzw. Exekutivmitglied oder einem ermächtigten Organ. 

Doch nicht nur an die Parteien, sondern auch an fallweise betroffene Dritte, richtet sich dieses Handbuch. 

Gemeinden, Private wie auch Verbände (insbesondere Umweltorganisationen und bereichsspezifische 

Dachverbände) können in Einzelfällen ausnahmsweise vom Inhalt von Programmvereinbarungen besonders 

betroffen und somit beschwerdeberechtigt sein. Für solche Fälle werden im Folgenden Publikations- und 

Anhörungserfordernisse definiert und der Rechtsschutz wird skizziert. 

Grundlage und rechtlicher Stellenwert 

Gemäss den massgebenden Subventionsbestimmungen in den Umweltverordnungen erlässt das BAFU 

Richtlinien über das Vorgehen bei Programmvereinbarungen sowie über die Angaben und Unterlagen zu den 

Gegenständen der Programmvereinbarung (vgl. z. B. Art. 4 Abs. 4 der Verordnung über den Natur- und Heimat-

schutz [NHV; SR 451.1]). 
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Aktualisierung 

Programmvereinbarungen werden in aller Regel für jeweils vier Jahre abgeschlossen. Vor dem Hintergrund 

dieses Vierjahresrhythmus drängt es sich auf, auch das vorliegende Handbuch jeweils im selben Rhythmus einer 

Überprüfung und, sofern notwendig, einer Überarbeitung zu unterziehen, um die Erkenntnisse der erfolgten 

Zusammenarbeit für die nachfolgende Vereinbarungsperiode nutzbar zu machen. 
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dB/dBA 
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Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die 
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EFV 
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f./ff. 

und nachfolgende (Einzahl/Mehrzahl) 

FHG 

Bundesgesetz vom 7. Oktober 2005 über den 

eidgenössischen Finanzhaushalt (Finanzhaus-

haltgesetz), SR 611.0 

FiLaG 

Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über den Finanz- 

und Lastenausgleich, SR 613.2 

GLA 

Geografisch-topografischer Lastenausgleich im 

Rahmen der NFA (siehe NFA) 

GSchG 

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz 

der Gewässer (Gewässerschutzgesetz), SR 814.20 
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GSchV 

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, 

SR 814.201 

i.V.m. 

in Verbindung mit 

JSG 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und 

den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 

(Jagdgesetz), SR 922.0 

LI 

Leistungsindikator 

LKS 

Landschaftskonzept Schweiz 

LSV 

Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986, 

SR 814.41 

MinVG 

Bundesgesetz vom 22. März 1985 über die 

Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer 

und weiterer für den Strassen- und Luftverkehr 

zweckgebundener Mittel, SR 725.116.2 

NAF 

Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds 

NFA 

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 

NHG 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und 

Heimatschutz, SR 451 

NHV 

Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- 

und Heimatschutz, SR 451.1 

NPA 

National prioritäre Art 

NPL 

National prioritärer Lebensraum 

NPM 

New Public Management 

NWR 

Naturwaldreservat 

ÖI 

Ökologische Infrastruktur 

PäV 

Verordnung vom 7. November 2007 über die Pärke von 

nationaler Bedeutung (Pärkeverordnung), SR 451.36 

PAVV 

Verordnung des UVEK vom 20. Dezember 2019 über 

das Programm Agglomerationsverkehr, SR 725.116.214 

PGI 

plan de gestion intégré «integraler 

Bewirtschaftungsplan» 

PI 

Priorisierungsindikator 

PV 

Programmvereinbarung 

PublG 

Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die 

Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt 

(Publikationsgesetz), SR 170.512 

PublV 

Verordnung vom 17. November 2004 über die 

Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt 

(Publikationsverordnung), SR 170.512.1 

QI 

Qualitätsindikator 

Qel 

Quellenindikator 
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RVOV 

Regierungs- und 

Verwaltungsorganisationsverordnung vom 

25. November 1998, SR 172.010.1 

Rz. 

Randziffer(n) 

SR 

Systematische Sammlung des Bundesrechts 

SuG 

Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen 

und Abgeltungen (Subventionsgesetz), SR 616.1 

SVV 

Verordnung vom 2. November 2022 über die 

Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft 

(Strukturverbesserungsverordnung), SR 913.1 

USG 

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den 

Umweltschutz (Umweltschutzgesetz), SR 814.01 

UVEK 

Eidgenössiches Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation 

VEJ 

Verordnung vom 30. September 1991 über die 

eidgenössischen Jagdbanngebiete, SR 922.31 

VGG 

Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundes-

verwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz), 

SR 173.32 

VwVG 

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das 

Verwaltungsverfahren, SR 172.021 

WaG 

Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald 

(Waldgesetz), SR 921.0 

WaV 

Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald 

(Waldverordnung), SR 921.01 

WBF 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung 

und Forschung 

WBG 
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WEP 

Waldentwicklungspläne 

WR 

Waldreservat 

WZVV 

Verordnung vom 21. Januar 1991 über die Wasser- 
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ZBl 

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und 

Verwaltungsrecht 

z. H. 
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Zko PV 
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Glossar 
Abgeltungen 

Abgeltungen sind finanzielle Leistungen des Bundes 

an Dritte zur Milderung oder zum Ausgleich von 

Lasten, die sich ergeben aus der Erfüllung von 

bundesrechtlich vorgeschriebenen Aufgaben oder 

öffentlichrechtlichen Aufgaben, die dem Empfänger 

vom Bund übertragen wurden (Art. 3 SuG). Abgel-

tungen sind eine Form von Subventionen. 

Altholzinsel 

Waldbestand oder kleine Baumgruppe in fortge-

schrittenem Alter, mit hohem Anteil an Alt- bzw. 

Biotopbäumen, die bis zum natürlichen Zerfall sich 

selber überlassen werden. In der Regel 1–5 ha gross. 

Im Gegensatz zu Reservaten sind Altholzinseln keine 

langfristig ortsfest bestimmten Flächen. Sie werden 

nach dem biologischen Zerfall der Bäume wieder 

aufgegeben, das heisst in die normale Bewirt-

schaftung integriert, und durch andere geeignete 

Baumgruppen bzw. Bestände in der Nähe ersetzt. 

Beeinflusste Fläche (Waldbiodiversität)  

Fläche, die durch die Massnahmen auf den 

behandelten Flächen beeinflusst wird, bzw. davon 

betroffen ist. Beispiel: Neu angelegte Verjüngungs-

inseln auf einer Wytweide wirken sich ökologisch auf 

die gesamte Weidefläche aus. Der Perimeter, in dem 

in regelmässigen Abständen solche Inseln geschaffen 

werden, ist demnach die beeinflusste Fläche. 

Behandelte Fläche (Waldbiodiversität) 

Siehe → Eingriffsfläche 

Behandelte Fläche (Schutzwald) 

Derjenige Teil eines Schutzwaldperimeters, der 

während der Programmperiode durch Pflege- und 

Verjüngungsmassnahmen basierend auf der Kon-

zeption «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im 

Schutzwald NaiS» hinsichtlich des langfristigen 

waldbaulichen Ziels erfasst wurde (vgl. Anh. zum 

Bereich Schutzwald) 

Besonders gefährliche Schadorganismen (bgSO) 

Schadorganismen, die bei einer Einschleppung und 

Verbreitung grosse wirtschaftliche, soziale oder öko-

logische Schäden anrichten können. 

BHD 

Brusthöhendurchmesser. Durchmesser eines stehen-

den Baumstammes in Brusthöhe = 130 cm über dem 

Boden. 

BHDdom 

Der dominante Brusthöhendurchmesser (BHDdom) ist 

der mittlere Stammdurchmesser gemessen auf 1,3 m 

Höhe über Boden (BHD) der 100 stärksten (dicksten) 

Bäume pro Hektare. 

Biotopbaum 

Siehe → Habitatbaum 

Bundesanteile 

Bundesanteile definieren die Höhe des prozentualen 

Anteils des Bundes an der Gesamtfinanzierung pro 

Programmziel. Die Höhe des Bundesanteils bildet, 

neben den Durchschnittskosten, Grundlage zur 

Berechnung der einzelnen Leistungseinheiten des 

Bundes. 

Bundesbeitrag (Bundesmittel/Bundessubvention) 

Der Bundesbeitrag umfasst die gesamten finanziellen 

Aufwendungen des Bundes für ein Programm in einem 

Kanton für die Dauer der Programmperiode oder für 

ein Einzelprojekt. 

Controlling 

Controlling ist ein Führungsinstrument zur prozess-

begleitenden Steuerung der Zielerreichung auf allen 

Stufen (Art. 21 RVOV). Controlling ist Ausdruck einer 

Führungshaltung, die systematisches, bewusstes Steu-

ern von zielgerichteten Prozessen in den Mittelpunkt 

stellt. Controlling ist eine ständige Führungsaufgabe. Es 

werden unter anderem führungsrelevante Informationen 

ermittelt und zu Entscheidungsgrundlagen verdichtet, 
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Planungs- und Produktionsprozesse steuernd begleitet 

und zielführende Korrekturmassnahmen vorgeschlagen. 

Das strategische Controlling beantwortet die Frage: 

«Tun wir die richtigen Dinge?». Das operative Controlling 

beantwortet die Frage: «Tun wir die Dinge richtig?». 

Dezibel (dB) 

Die Stärke von Geräuschen wird über den Schall-

druckpegel angegeben. Das Mass für diesen Schall-

druckpegel ist das Dezibel, abgekürzt dB. Wenn die 

Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs bei der 

Bestimmung des Schalldruckpegels miteinbezogen 

wird, wird für die Abkürzung dBA verwendet. 

Durchschnittskosten 

Durchschnittskosten sind durchschnittliche Kosten pro 

Leistungseinheit. Der Wert beruht auf Erfahrungs-

werten und dient der Berechnung des Grundbeitrages. 

Dürrständer  

Abgestorbener, aber noch stehender Baum 

(stehendes Totholz). 

Effektivität 

Die Verbesserung der Effektivität staatlicher Leis-

tungen ist das Ziel einer wirkungsorientierten Verwal-

tungsführung. Effektivität auf der Nutzerebene heisst, 

die Bedürfnisse der Bevölkerung durch grösste 

Nutzenstiftung optimal abzudecken. 

Effizienz 

Effizienz bezeichnet das Verhältnis von Input zu 

Output. Die eingesetzten Ressourcen wie Finanzen 

und Personal (Input) werden mit dem tatsächlichen 

Leistungsergebnis (Output) verglichen. Die Effizienz 

wird ermittelt, um im Quervergleich beurteilen zu 

können, ob mit den eingesetzten Mitteln ein möglichst 

hohes Leistungsergebnis erzielt wird. 

Eingriffsfläche (Waldbiodiversität) 

Die Fläche, auf der tatsächlich eingegriffen wird, bzw. 

auf der Massnahmen erfolgen, wird als Eingriffsfläche 

(Synonym: behandelte Fläche) bezeichnet. Beispiele: 

Auf einer Wytweide eingezäunte und mit Jungbäumen 

bepflanzte Verjüngungsinsel; Fläche in einem Sonder-

waldreservat, die intensiv mit Holzschlägen auf-

gelichtet wird; Waldrandabschnitt, der eingebuchtet 

und breit abgestuft wird. 

ERFA-Gespräch 

Das Erfahrungsaustauschgespräch ist eine Plattform 

für den partnerschaftlichen Austausch von Erfah-

rungen und Informationen zwischen Bund und 

Kantonen. ERFA-Gespräche werden anhand eines 

Gesprächsleitfadens durchgeführt, um so eine syste-

matische Verbesserung der Programme zu ermög-

lichen. 

Erfolgskontrolle 

Die Erfolgskontrolle überprüft die Umsetzung und 

Wirkung eines Vorhabens anhand der definierten Ziele 

(im Wesentlichen Soll/Ist-Vergleich). 

Erschlossene Waldfläche (Waldbewirtschaftung) 

Die erschlossene Waldfläche entspricht der durch 

Waldstrassen oder Seillinien direkt erschlossenen 

produktiven Waldfläche. 

Finanzausgleich 

Unter dem politischen Projekt «Finanzausgleich» wird 

das Bestreben verstanden, einen Ausgleich zwischen 

ressourcenstarken und ressourcenschwachen Kan-

tonen zu erzielen. 

Finanzhilfen 

Finanzhilfen sind Unterstützungen in Geldform (Geld-

leistungen, Bürgschaften, Vorzugsbedingungen bei 

Darlehen) an Dritte ausserhalb der Bundesverwaltung. 

Sie sollen die Erfüllung einer vom Empfänger gewähl-

ten Aufgabe fördern oder aufrechterhalten (Art. 3 

SuG). Finanzhilfen stellen eine Kategorie von 

Subventionen dar. 

Flächenpauschale 

Bundesbeitrag für eine Flächeneinheit, zum Beispiel 

für eine als Reservat geschützte oder mit Mass-

nahmen aufgewertete Hektare. 
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Forstliche Planungsgrundlagen 

Forstliche Planungsgrundlagen umfassen Grund-

lagendaten zum Wald sowie deren Erhebungen (z. B. 

Inventur oder Kartierung), Planungen und Konzepte 

sowie einen Bericht des Kantons über die nachhaltige 

Waldbewirtschaftung. 

Globalbudget 

Als Globalbudget wird eine Budgetierungsform bezei-

chnet, die auf detaillierte Kontierung verzichtet. 

Grundbeitrag 

Vom Bund bezahlter Beitrag pro Leistungseinheit. 

Habitatbaum (Synonym: Biotopbaum) 

Noch lebender, oft alter Baum mit besonderer Habitat-

funktion. Erkennbar an besonderen ökologisch wert-

vollen Merkmalen: Spechthöhlen und andere Höhlen, 

Horste von Grossvögeln wie Greifvögel und Eulen, 

Pilzkonsolen, Blitzrinnen, abgestorbene, grosse Äste 

in der Krone, Mulm- und Rindentaschen, ober-

flächlicher Saftfluss. 

Hotspot (der Biodiversität) 

Eine Fläche, auf der die ökologisch-biologische Vielfalt 

besonders hoch ist. Es kann sich um sehr kleine 

Flächen handeln (Waldmoor, Blockhalde oder 

Bestand von Alteichen in einem Wirtschaftswald), um 

Regionen, wie zum Beispiel im Wallis das Mattertal 

oder die Felsensteppen der Lötschberg-Südrampe, 

bis hin zu Teilen von Kontinenten, wie zum Beispiel 

Südafrika und Westaustralien. 

Indikator 

Ein Indikator stellt ein spezifisches Merkmal dar, das 

den Zustand oder die Entwicklung von Kosten, 

Leistungen oder Wirkungen charakterisiert. Meist 

bestehen Indikatoren aus dem Verhältnis zweier 

Grössen (z. B. Kosten pro Einheit). 

Jungwaldpflege 

Umfasst waldbauliche Pflegeeingriffe vom Jung-

wuchsstadium bis zum schwachen Stangenholz mit 

einem Brusthöhendurchmesser (BHDdom) von 20 cm. 

Kantonsbeitrag 

Der Kantonsbeitrag entspricht dem Beitrag des 

Kantons. Dabei werden in der Regel Leistungen Dritter 

dem Kantonsanteil angerechnet; der Bundesanteil 

reduziert sich dadurch nicht. 

Kastanienselve 

Plantage von Kastanien mit langer Tradition, vor allem 

im Tessin und in den Südtälern Graubündens. Die meist 

südexponierten Hänge der Plantagen sind meist terras-

siert und mit Trockensteinmauern befestigt. Selven sind 

ein reizvolles Element der Kulturlandschaft und auch 

ökologisch wertvoll: Ihre Terrassen weisen viele tro-

ckene Kleinbiotope auf und sind deshalb artenreich. 

Früher war die Edelkastanie eine wichtige Grundlage für 

die Ernährung der einheimischen Bevölkerung, und die 

Terrassen wurden auch für den Ackerbau oder als 

Weiden und Mähwiesen genutzt. Mit der Intensivierung 

der Landwirtschaft schwand die Bedeutung der Selven, 

die zunehmend verbuschten und verwaldeten, während 

die Trockenmauern mangels regelmässigen Unter-

haltes verfielen. In jüngerer Zeit versucht man einen Teil 

der alten Selven wiederherzustellen und nachhaltig 

landwirtschaftlich zu nutzen, auch mit Unterstützung des 

Landschaftsfonds Schweiz. Sehr hoch sind die Wieder-

herstellungskosten, die allerdings nur einmal anfallen: 

entbuschen, Kronenschnitt der verwahrlosten Kas-

tanien, Instandstellung der Mauern. 

Klinge (Topografie) 

Enger, schluchtartiger Geländeeinschnitt, schmale 

Bachrunse. 

Leistungsindikator 

Ein Leistungsindikator definiert die messbare Einheit, in 

der die zu erbringende Leistung für ein Programmziel 

quantitativ festgelegt wird (z. B. behandelte ha Wald-

fläche). Idealerweise wird einem Programmziel ein 

einziger Leistungsindikator zugeordnet. 

Leistungsziel 

Mit dem Leistungsziel wird angegeben, wie bzw. 

wodurch ein Programmziel erreicht werden soll. 
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Mittelwald 

Historisch alte Form der Waldbewirtschaftung, welche 

die gleichzeitige Produktion von Bau- und von Brenn-

holz ermöglicht. Während die sogenannte Unter-

schicht, die einem → Niederwald entspricht, aus 

Stockausschlägen Brennholz produziert und in kurzen 

Umtriebszeiten von 10 bis 30 Jahren geerntet wird, 

werden einzelne kernwüchsige Bäume lange stehen-

gelassen (sogenannte Überhälter oder Lassreisel), die 

ein gutes Bauholz versprechen, vor allem Eiche, 

Esche oder Pappel. Besonders beliebt dafür war im 

Mittelalter die Eiche, weil sie auch die herbstliche 

Schweinemast im Wald ermöglichte. Viele Eichen-

Hagebuchenwälder in Mitteleuropa verdanken ihre 

Entstehung der Mittelwaldwirtschaft, sind also nicht 

natürlichen Ursprungs. 

Monitoring 

Monitoring ist eine laufende Sammlung von Daten und 

Informationen, welche Auskunft über Umfang und 

Richtung einer Veränderung angeben. 

Mustervereinbarung 

Die Mustervereinbarung enthält alle allgemeinen, für 

alle Programme geltenden Punkte und dient als Vor-

lage für die spezifischen Programmvereinbarungen. 

National Prioritäre Arten 

Arten, für die aus nationaler Sicht Handlungsbedarf 

besteht. Mit den Unterlagen zum Programm «Natur-

schutz» erhält jeder Kanton eine Liste der auf seinem 

Territorium vorkommenden prioritären Arten. Die im 

Wald vorkommenden Arten sind ausserdem in den 

Unterlagen für das Teilprogramm «Waldbiodiversität» 

aufgeführt. 

National Prioritäre Lebensräume  

Lebensräume in Offenland und Wald (dort auch als 

Waldgesellschaften bzw. Assoziationen bezeichnet), 

für welche die Schweiz eine besondere internationale 

Verantwortung hat, oder die national selten bzw. 

gefährdet sind. 

Naturwaldreservat 

In einem Naturwaldreservat (Synonym: Totalreservat) 

wird die natürliche Entwicklung des Waldes bewusst 

zugelassen (Prozessschutz), das heisst jede Form der 

forstlichen Nutzung und die meisten übrigen Eingriffe 

sind ausgeschlossen. Naturwaldreservate erweitern 

den Lebensraum vor allem der alt- und totholz-

abhängigen Organismen; damit fördern sie nicht nur 

die Biodiversität, sie bereichern auch ästhetisch die 

Waldlandschaft («Waldwildnis») und ermöglichen den 

Menschen ein intensives Naturerlebnis. Ausserdem 

sind sie Referenzwälder für die ökologische und 

waldbauliche Forschung. → Waldreservat 

NFA 

Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wurde 

2005 mit dem entsprechenden Artikel in der Bundes-

verfassung verankert. Ziel des Finanzausgleiches ist 

es, kantonale Unterschiede bei der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit der Kantone zu reduzieren. Zur NFA 

zählt zudem die revidierte Aufgabenverteilung 

zwischen Bund und Kantonen. Damit soll das 

Zusammenspiel von Aufgaben, Kompetenzen und 

Finanzströmen geklärt und das sich gegenseitige 

Durchdringen von finanzpolitischem Ausgleich und 

Sachpolitik aufgelöst werden. Bund und Kantone 

erhalten neuen politischen und finanziellen Spielraum 

und der Finanzausgleich zwischen den Kantonen wird 

politisch steuerbar. 

Niederwald 

Historisch alte Form der Waldbewirtschaftung für 

Bestände aus Baumarten, die gut vom Stock (d. h. aus 

dem Baumstrunk) ausschlagen, zum Beispiel Hage-

buche, Eiche und Hasel. Die Bäume werden alle 10–

30 Jahre gefällt, das heisst für Niederwälder typisch ist 

also eine kurze Umtriebszeit. Das eingeschlagene 

Holz wurde und wird meist als Brennholz genutzt. 

NPM 

Unter New Public Management wird ein Reform-

konzept verstanden, das für die öffentliche Hand die 

Einführung einer output-orientierten Verwaltungs-

führung fordert. 



Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025–2028  © BAFU 2023 17 

 

 

Objektpauschale 

Bundesbeitrag für eine bestimmte Kategorie von 

Objekten, zum Beispiel Waldreservate, wenn diese 

eine bestimmte Bedingung erfüllen, zum Beispiel eine 

bestimmte Grösse haben. 

PGI 

Plan de gestion intégré (integraler Bewirtschaf-

tungsplan) für Wytweiden (= pâturages boisés). Eigen-

tümerverbindlicher Plan, der die ausgewogene 

landwirtschaftliche und waldwirtschaftliche Nutzung 

regelt (Beweidungs-Regime, Umzäunungen, Holz-

nutzung, Entbuschung, Restauration von Weide-

plätzen, Begründung von Waldinseln auf entwaldeten 

Weiden, usw.). 

Priorisierungsindikator 

Der Priorisierungsindikator (PI) ermöglicht es, den 

intrinsischen Wert des Projekts zu schätzen. Dabei 

wird ein optimales Verhältnis der Kosten im Vergleich 

zur erzielten Lärmreduktion (in Dezibel) und zur Zahl 

der Personen, die von dieser Reduktion profitieren, 

angestrebt. 

Programm 

Ein Programm umschreibt den Inhalt und die 

gegenseitigen Leistungen, über welche Bund und 

Kantone eine Programmvereinbarung abschliessen. 

Ein Programm enthält in der Regel einen Subven-

tionstatbestand und kann mehrere Programmziele 

umfassen. 

Programmblätter 

Die Programmblätter enthalten in Kurzform alle Infor-

mationen, die zur Vorbereitung und zum Abschluss einer 

Programmvereinbarung benötigt werden. 

Programmperiode 

Die Programmperiode definiert den Zeitraum, über 

den eine Programmvereinbarung abgeschlossen wird. 

Sie umfasst in der Regel vier Jahre. 

Programmvereinbarungen 

Als Programmvereinbarungen werden die Verträge 

zwischen Bund und Kanton über die finanziellen 

Leistungen des Bundes und die zu erbringenden 

Leistungen im Kanton bezeichnet. Die zu erbringende 

Leistung wird dabei nicht immer durch die Kantone 

selbst, sondern auch durch Endsubventionsempfän-

ger/innen erbracht. 

Programmziele 

Die zu erbringenden Leistungen für ein Programm im 

Rahmen einer Programmvereinbarung werden als 

Programmziele definiert. 

Qualitätsindikatoren 

Qualitätsindikatoren definieren die Qualitätsstandards, 

die erreicht werden müssen, damit eine Leistung die 

implizierte Wirkung erreicht. 

Quellenindikator 

Anhand des Quellenindikators wird der Gesamtwert 

der Programmvereinbarung eines Kantons geschätzt. 

Dadurch ist es möglich, das Verhältnis der Lärm-

bekämpfungsmassnahmen zu messen. 

Selve 

Hochstamm-Obstplantage, die meist aus Edelkasta-

nien besteht (Castanea sativa), seltener auch aus 

anderen Baumarten, zum Beispiel dem Nussbaum. 

Meist handelt es sich um lockere Haine, die von 

Kleinbauern genutzt werden. Vor allem auf der 

Alpensüdseite (Tessin) und auf Korsika früher weit 

verbreitet, heute werden nur noch Restbestände 

genutzt. Waren früher wichtig für die Ernährung der 

Nutztiere (Weide) und für den Menschen (Maroni), 

sowie als Lieferant für Bau- und Brennholz. Die 

Laubstreu nutzte man als Stalleinstreu. 

Schützenswerte Waldgesellschaften  

Waldtypen (Assoziationen) für welche die Schweiz 

eine besondere Verantwortung hat. Dabei handelt es 

sich einerseits um Waldtypen, welche in der Schweiz 

ihre Hauptverbreitung haben und für die deshalb eine 

gesamteuropäische Verantwortung besteht. Anderer-

seits gehören dazu die bei uns bedrohten und seltenen 

Waldtypen. Das BAFU hat eine umfassende nationale 

«Liste der Waldgesellschaften» zusammengestellt, 

aus der die Schutzwürdigkeit bestimmter Assoziatio-

nen hervorgeht. 
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Sonderwaldreservat 

In Sonderwaldreservaten (Synonyme: Spezialreservat, 

Reservat mit besonderen Eingriffen, Teilreservat) wird 

gezielt eingegriffen, zum Beispiel um die Lebensräume 

prioritärer Tiere und Pflanzen aufzuwerten, oder 

ökologisch besonders wertvolle Baumarten einzubrin-

gen, zum Beispiel die Eiche. Sonderwaldreservate 

können auch dem Schutz traditioneller Bewirtschaf-

tungsformen dienen, zum Beispiel dem Mittelwald. 

→ Waldreservat 

Standortskartierung 

Erhebung der standortspezifischen Pflanzengesell-

schaften des Waldes. Pflanzengesellschaften sind 

floristisch definierte Einheiten der Vegetationsgliede-

rung, welche durch das Vorkommen bestimmter 

Pflanzenarten gekennzeichnet ist. 

Steuerung 

Steuerung umfasst Planung, Führung und 

Überwachung. 

Stichprobe 

Die Stichprobe umfasst eine Vollzugskontrolle der 

Programmdurchführung. Dabei werden die Vertrags-

ziele überprüft. Das Resultat jeder Stichprobe wird in 

einem Stichprobenprotokoll festgehalten. 

Subsidiaritätsprinzip 

Gemäss Subsidiaritätsprinzip soll die Kompetenz zur 

Lösung einer Aufgaben grundsätzlich auf der 

tiefstmöglichen Ebene der Gebietskörperschaften 

liegen. Die nächst höhere Ebene darf eine Aufgabe 

erst übernehmen, wenn sie diese nachweislich besser 

erfüllen kann. 

Subventionstatbestand 

Gesetzliche Umschreibung desjenigen tatsächlichen 

Geschehens, das die Rechtsfolge Subventionierung 

(→ Abgeltung oder → Finanzhilfe) nach sich zieht. Im 

Rahmen der Rechtsanwendung ist dann zu prüfen, ob 

der tatsächliche Sachverhalt mit dem gesetzlichen 

Subventionstatbestand übereinstimmt. Beispiel: Der 

Subventionstatbestand von Artikel 18d NHG ist: 

«Schutz und Unterhalt der Biotope durch die 

Kantone». Wenn also tatsächlich ein Biotop vorhan-

den ist und dieses tatsächlich durch einen Kanton 

geschützt und unterhalten wird, dann tritt die 

Rechtsfolge «Gewährung von globalen Abgeltungen 

durch den Bund» ein. 

Verbundaufgaben 

Aufgaben, die von Bund und Kantonen gemeinsam 

finanziert werden. 

Verpflichtungskredit 

Ein Verpflichtungskredit stellt die Ermächtigung dar, 

für ein Vorhaben bis zum bewilligten Höchstbetrag 

über das laufende Voranschlagsjahr hinaus finanzielle 

Verpflichtungen einzugehen. 

Vertragsgegenstand 

Der Vertragsgegenstand ist der spätere Inhalt einer 

Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton; 

er ist verhandelbar. 

Voranschlag 

Mit der Botschaft zum Voranschlag mit integriertem 

Aufgaben- und Finanzplan unterbreitet der Bundesrat 

dem Parlament jährlich den Antrag zum Beschluss des 

Budgets des Bundes. Der Voranschlag enthält die 

Bewilligung der Ausgaben sowie die Schätzung der 

Einnahmen des Voranschlagsjahres, gegliedert nach 

Verwaltungseinheiten und Aufgabengebieten. Ausga-

ben und Einnahmen werden für das Jahr veranschlagt, 

in welchem sie fällig werden; eine gegenseitige 

Verrechnung ist unzulässig. Ist eine Überschreitung 

der budgetierten Voranschlagskredite absehbar, so 

muss dem Parlament ein Nachtragskredit zum 

Beschluss unterbreitet werden. 
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Waldreservat 

Waldfläche, auf der die ökologische und biologische 

Vielfalt absoluten Vorrang hat. Grundsätzlich sind 

Waldreservate deshalb auf Dauer angelegt und 

mittelfristig (in der Regel auf mindestens 50 Jahre) 

behörden- und eigentümerverbindlich geschützt 

(Vertrag, RRB, Eintrag ins Grundbuch, usw.). In 

Waldreservaten wird die natürliche Entwicklung des 

Waldes bewusst wieder zugelassen («Naturwald-

reservat» oder «Totalreservat») oder es werden mit 

gezielten Eingriffen bestimmte Lebensräume aufge-

wertet und damit prioritäre Arten gefördert («Spezial-

reservat», «Sonderwaldreservat», «Reservat mit 

besonderen Eingriffen»). 

Wildruhezonen 

Wichtiger Wildeinstand bzw. Ruheplatz, in welchem zu 

gewissen Tages- oder Jahreszeiten die Nutzung 

eingeschränkt wird. 

Wildtierschutzgebiet (eidgenössisches) 

Durch die Jagdbannverordnung (VEJ) und die 

Wasser- und Zugvogelreservate-Verordnung (WZVV) 

rechtlich abgesichertes Fauna-Vorranggebiet. 

Wirkungsanalyse 

Siehe → Wirkungskontrolle 

Wirkungsfläche 

Die Wirkungsfläche stellt die Summe der behandelten 

Fläche (Eingriffsfläche im engeren Sinne: Fläche, auf 

der tatsächlich Eingriffe ausgeführt werden) und der 

dadurch zusätzlich beeinflussten Fläche dar. Mit 

anderen Worten: Behandelte Fläche + zusätzlich 

beeinflusste Fläche = Wirkungsfläche. 

Wirkungsindikatoren 

Wirkungsindikatoren stellen die messbare Einheit einer 

zu erreichenden Wirkung dar. Wirkungen treten jedoch 

oft mit zeitlicher Verzögerung zum Massnahmenvollzug 

ein und sind deshalb häufig nicht einfach messbar bzw. 

einer Massnahme zuzuordnen. Eine Ausnahme bildet 

der Lärmschutz: Lärmschutzmassnahmen zeigen eine 

unmittelbar messbare Wirkung. 

Wirkungskontrolle 

Durch die Wirkungskontrolle wird ermittelt, ob die 

umgesetzte(n) Massnahme(n) im Hinblick auf die 

Erreichung der definierten Ziele die gewünschte 

Wirkung zeigen und die geplanten Verbesserungen 

herbeigeführt werden konnten. 

Wirkungsziel 

Das Wirkungsziel gibt das zu erreichende Endziel an. 

Wytweide 

Fläche, auf welcher Einzelbäume, Baumgruppen und 

kleine Waldbestände mosaikartig mitoffenen Weide-

plätzen abwechseln. Wytweiden dienen somit sowohl 

der Vieh- als auch der Waldwirtschaft. Wytweiden sind 

ein charakteristisches Element des zentralen und 

westlichen Jura (JU, BE, NE, VD) sowie der Alpen (vor 

allem VS und GR). Rechtlich gehören Wytweiden zum 

Waldareal, das heisst sie unterliegen dem Wald-

gesetz; ihre Erhaltung hängt aber entscheidend von 

der landwirtschaftlichen Subventionspolitik ab. 

Xylobiont 

Wörtlich «Holzbewohner»: Von altem und meist totem 

Holz abhängige Tiere, Pilze und Pflanzen. Xylobionten 

ernähren sich vollständig oder teilweise von Holz, bzw. 

von holzbewohnenden anderen Tieren oder sie nutzen 

es als Wohnraum, wie zum Beispiel Spechte. Die 

meisten Xylobionten sind Pilze und Insekten (v. a. 

Bockkäfer und Borkenkäfer), aber auch höhere Tiere 

wie Brutvögel, welche ihre Jungen in Baumhöhlen 

aufziehen und sich von Gliedertieren ernhähren, die in 

der Borke vorkommen (z. B. Borkenkäfer). 

Zahlungsbereitschaft 

Unter der Zahlungsbereitschaft wird die Höhe der 

finanziellen Leistung verstanden, die der Bund für eine 

Zielerreichung einzusetzen bereit ist. 
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