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DURRE UND DURRE MANAGE ME NT IN AUSTRALIEN 
AM BEISPIEL DER GROSSEN DURRE VON 1991/92 

Mit 4 Abbildungen und 3 Tabellen 

Ralph Jatzold 

Summary: Drought and drought management in Australia 

Since 1864 Australia has been affected by 10 major 

droughts and 7 of lesser severity. The last one 1991/92 was 

centered in the sheep farming area of Western New South 

Wales and had a catastrophic character. It was aggravated 

by the ongoing eradication of perennial grasses by over 

stocking, rabbits and feral goats. The sheep stations, having 
even in average years only a profit below that of a middle 

class income, came into extreme economic difficulties, 
because wool and meat prices were very low and interest 

rates very high. The drought management which was devel 

oped in former droughts failed: even with the 50 % transport 
and interest subsidies by the government, the distances to 

transfer sheep to better areas, to markets, or to fetch forage 
were too far, the duration of the drought was too long (about 
18 months), and the money needed too costly. On average 
60% of the sheep died or had to be shot. Several ranchers 

had to give up. 
The government has reviewed its drought policy: 

droughts must be included in calculations as a natural risk. 

In future subsidies are no longer given for transport of stock 
or fodder, but more interest subsidies on loans for economic 

improvements, especially increase of the stations with de 
crease of stocking rates (to rehabilitate pastures). Planting 
of saltbush and bluebush (Atriplex and Maireana sp.) is 

promising. "Income equalization" of good and bad years 
for tax purposes will be improved. More funds for infor 

mation, especially drought warning by ENSO analysis, will 

be provided. In catastrophic, disastrous droughts interest 

free "carry on loans" will be granted, if economically 

justifiable; otherwise social help will be given. 
It is proposed that in rangelands a drought should be con 

sidered catastrophic if no or almost no growing conditions 
occur for more than 10 consecutive months over a season of 

expected growth, and if more than half of the affected area 

is so far from the markets that the transport costs of the 
animals are higher than the low sales price caused by the 

drought. A catastrophic drought becomes a disaster if the 

economic conditions are so bad at the same time that the 

ranchers are unable to overcome the drought on their own. 

Then the area has to get help, and if the country is over 

burdened even international assistance should be made 

available. 

Australien hat seit 1864 zehn grofiraumige schwere 
Durren und sieben weniger schwere Diirren erlebt 

(Foley 1957, Coughlan et al. 1979, Bureau of Met. 

1989). Die jiingste im ostlichen Inneraustralien 

1991/92 (Abb. 1) war dort die wirtschaftlich katastro 

phalste Diirre seit Menschengedenken. Im Septem 
ber 1990 horten die Regen auf, imJanuar 1991 waren 
fast alle Futterreste abgeweidet, ab Februar mufite 
die Region aus Futternot zum Diirregebiet erklart 
werden. Einzelne starke Gewitterniederschlage wie 

im Februar 1992 (Abb. 2) flossen weitgehend ab, 
und erst im Dezember 1992 konnte im Hauptgebiet 
der Notstand wieder aufgehoben werden. Trotz 

grofier Erfahrungen im Uberwinden von Diirren 
wie 1963/64, 67/68, 72/73, 79/80, 82/83 und 1987 

(Tab. 1) gerieten die Rancher in die bisher schwerste 

Existenzkrise, weil gleichzeitig die okonomischen 

Bedingungen sehr ungiinstig waren (Tab. 2). Die 

Vorstellung, dafi es sich dort um reiche Schafziichter 

handelt, die wie Fiirsten leben, ist vollig iiberholt. 
Sie haben normalerweise nur ein bescheidenes 

Mittelklasse-Einkommen bei hohem Risiko, das viele 
von ihnen nach dieser Diirre zu Sozialfallen gemacht 
hat. Es droht eine Verodung ganzer Landstriche. 

1 Das Gebiet der katastrophalen Diirre 1991/92 

Das von der Diirre betroffene Gebiet hatte ein Aus 
mafi von 1700 x 1500 km (Abb. 1). Es handelte 
sich iiberwiegend um die grofien Ebenen des Dar 

ling- und Murray-Beckens und seine Randhohen. 

Schwemmland, durchsetzt von pluvialzeitlichen 
alten Seeboden, wechselt mit Rumpfflachen ab. Am 
Rand kommen Pedimente um niedrige Restgebirge 
vor. Das Klima ist subtropisch semiarid mit mittleren 

Jahresniederschlagen von 150 bis 400 mm. Die Nie 

derschlage sind nach den Mittelwerten mehr oder 

weniger gleichmafiig iiber das Jahr verteilt (Abb. 2), 
denn es ist ein Uberschneidungsgebiet von Sommer 

und Winterregenzonen. Aber das Diagramm der 
Wuchszeiten zeigt (Abb. 4), dafi die wuchseffektiven 

Niederschlage doch sehr unregelmafiig sind und z. B. 
die Sommermonate Dezember und Januar in der 

Mehrzahl der Jahre nicht geniigend Niederschlage 
fiir die Entstehung von Wuchszeiten erhalten. Die 

Sommerregen kommen meist von Norden her. Sie 
sind unsicher und lokalisiert als Gewitter der Aus 
laufer der tropischen Zirkulation oder subtropischer 



302 Erdkunde Band 47/1993 

Ostseiten-Storungen. Oft sind diese Niederschlage so 

heftig und konzentriert, dafi ein Grofiteil des Wassers 
abfliefit. Aufierdem ist die Verdunstung sehr hoch, 
bis 18 mm pro Tag, so dafi der Boden schnell wieder 

abtrocknet. Die Pausen zwischen den einzelnen Nie 

derschlagen sind oft mehrere Wochen lang, was den 
Wuchs unterbricht oder sogar zum Vertrocknen 

fuhrt. Die im Suden starkeren Winterregen sind aus 
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Abb. 1: Das Gebiet der Diirre 1991/92 auf ihrem Hochststand Mitte 1992 
In Queensland und New South Wales nach den von den Regierungen akzeptierten Futternotstandsgebieten, erganzt in 

den angrenzenden Staaten nach Reduzierung der Futterwuchszeiten Juli 1991-Juni 1992 um mehr als die Halfte des 

Durchschnitts 

The area of the drought 1991/92 during its largest extension in the middle of 1992 
In Queensland and New South Wales according to the drought declarations by the Government, supplemented in the 

adjoining states according to the reduction of grass growing periods between July 1991 and June 1992 below half of the 

average 
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Tabelle 1: Durren der letzten 30 Jahre nach den Erfahrungen der 

Schqfhalter im mittleren Ostaustralien (Outback im NWvon New 

South Wales, vgl. Abb. 4) 

Droughts during the last 30 years according to the records 

of the pastoralists in the Mid-Eastern Australia (outback 
in the NW of New South Wales, see Fig. 4) 

1963 
64 Schwere Diirre von Marz 64 

65 andauernd 

66 bis August 66 
67 Diirre von September-Dezember 67 

68 Diirre von November 68 

69 bis Dezember 69 
1970 

71 
72 Schwere Diirre von Juni 72 

73 bis Anfang Februar 73 

74 

75 Diirre September-Dezember 75 

76 

77 

78 

79 Schwere Diirre von April 79 
1980 andauernd 

81 bis Juli 81 
82 Schwere Diirre von Marz 82 

83 bis April 83 
84 
85 
86 
87 Diirre April-August 87 und November 87 

88 bis Januar 88 
89 

1990 
91 Katastrophale Diirre von Februar 91 

92 bis Mitte November 92 

giebiger, weil sie langer anhaltende, gleichmafiige 
Frontalregen sind, die bei der niedrigen Verdunstung 
(um 3 mm pro Tag) zu einer kraftigen Durchfeuch 

tung fiihren. 

Die friihen Winterregen (Herbstregen) im Marz/ 

April und Mai sind besonders wichtig, weil der Ver 

dunstungsverlust bereits geringer, aber die Tempe 
ratur noch hoch genug fiir gutes Graswachstum ist. 
Die eigentlichen Winterniederschlage von Juni bis 
Oktober bringen wegen der Kiihle meist nur annuelle 
Graser und niedrige Krauter hervor, die jedoch nach 
dem Abtrocknen bald zerfallen. Wichtigstes Futter ist 

emgefiihrterKlee(Medicago minima, M. trunculata), der 

allerdings sehr klein bleibt (meist unter 10 cm). In der 
warmeren Jahreszeit wurden die gelegentlichen Nie 

derschlage zu einem Wachstum der als ,,standing 
hay" bedeutenden perennierenden Graser fiihren, 

aber sie sind durch Uberweidung und Kaninchenfrafi 

weitgehend ausgerottet. 
Die vorherrschende Vegetation wird von Harring 

ton et al. (1984, S. 189) als ?semi-arid woodland" 

bezeichnet, eine Trockengeholzformation. Aber hier 

miissen Unterteilungen getroffen werden. Im Siiden 
ist es Mallee, ein Hartlaubgeholz. Der Hauptteil ist 
eine Strauch-Halbwuste (shrub woodland) mit einzel 
nen Baumen (Rosewood-Belah-Gese\\scha.ft, Heteroden 

drum oleifolium 
- 

Casuarina cristata). Im warmeren Nor 

den und Nordwesten geht sie in eine Mulga-Dorn 
savanne iiber mit der Mulga-Akazie (Acacia aneura)ah 

Charakterart. Im Westen, wo die Jahresnieder 

schlage unter 200 mm sinken, wird die Trocken 

geholzformation zu einer Zwergstrauch-Halbwiiste. 
Diese niedrige Strauchformation erscheint mit dem 
Oldman saltbush (Atriplex nummularia), Bladder saltbush 

(A. vesicaria) und Bluebush (Maireana spec.) auch schon 
auf den schweren und deshalb das Wasser nicht leicht 

abgebenden, stark basischen Tonboden der pluvial 
- 

zeitlichen, heute trockenen Seeflachen. Das perennie 
rende Gras ist allgemein schwach vertreten, weil es 

keine ausgepragte Regenzeit gibt, in der sich die 
Horste gut entwickeln konnten, deren vertrocknende 

Blatter die iiberlebenden Triebe schiitzen wurden. 
Ein grofies Problem ist die Verbuschung, die durch 

Zerstorung der konkurrierenden Grasnarbe zuge 
nommen hat. Diese vom Vieh gemiedenen woody 
weeds sind (n. Mutr in Simpson 1992, S. 30 f.) vor 
allem Narrow-leaf hopbush (Dodonea attenuata), Broad-leaf 
hopbush (D. viseosa) und Turpentine (Eremophila sturtii). 
Ihre Beseitigung ware durch kontrollierte Brande 

moglich, aber dafiir ist eine dichte Grasdecke erfor 
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Abb. 2: Durchschnittlicher Niederschlag und Temperatur 
in Bourke, NW von New South Wales 

Average rainfall and temperature in Bourke, NW of New 

South Wales 
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derlich. Wenn sie sich in einem feuchten Jahr einmal 
ausbilden wurde, ware eine Kontrolle, dafi sich das 
Feuer nicht ausbreitet, sehr schwierig; es gibt deshalb 
scharfe Bestimmungen fur Feueranwendung. Andere 

Bekampfungsarten, chemisch oder mechanisch, sind 

viel zu teuer. Die Kosten waren mit iiber 100 Au$ 

pro ha hoher, als das Land wert ist (durchschnittlich 
20 Au$ pro ha). Die Verbuschung driickt die Rentabi 
litat eines Schafbetriebes auf weniger als die Halfte 

(Simpson 1992, S. 4). 
Ein weiteres Problem sind eingeschleppte, sich 

flachig ausbreitende Weideunkrauter, von denen 

einige schwach giftig sind, aber trotzdem bei Diirren 

mangels anderer Nahrung gefressen werden und zum 

Tode von Schafen fiihren konnen, z. B. Ward's Weed 

(Carrichtera annua; s. Richards 1992). 
Unter der einheimischen Tierwelt sind Kanguruhs 

und Emus zahlreich. Die Kanguruhs haben sich stark 
vermehrt. Nach Anlage der vielen Wasserstellen fur 

Vieh, die sie mitbenutzen, ist Wassermangel fur 
sie kein limitierender Faktor mehr. Ein ungelostes 
Problem sind die Kaninchen, die 1869 in Siidost 
Australien zur Jagd ausgesetzt wurden und sich iiber 
aus stark vermehrt haben. Die Kontrolle durch die 
Krankheit Myxomatose, die in den 30er bis 60er Jah 
ren gut funktionierte, ist durch zunehmende Resi 

stenz heute nur noch wenig wirksam. Da die Krank 

heit durch Miicken iibertragen wird, fallt sie als 
Kaninchen-Reduktionsfaktor bei Diirren sogar aus. 

Diese Nager verbrauchen inzwischen nach Aussagen 

der Pasture Protection Boards im Westen von New South 

Wales etwa 30 % der Weide und zerstoren bei Futter 

mangel durch Fressen der Wurzeln vor allem das 

perennierende Gras (Bath 1992). Vergiften, Ver 

gasen und Zerstorung der Baue werden empfohlen, 

sind aber zu teuer bzw. zu zeitaufwendig. 
Ein neues Problem ist die Zunahme verwilderter 

Tiere, besonders von Ziegen, weniger von Eseln, 

Kamelen, Schweinen und Hunden. Die Zahl der Zie 

gen ist in manchen Distrikten bereits so hoch wie die 
der Schafe, so dafi insgesamt mehr als die Halfte der 

Weidekapazitat schon fur Wildtiere verloren geht. 
Zur Zeit werden zwar fur ein Kanguruh oder eine 

Ziege 4 bis 4,50 Au$ bezahlt, das jedoch nur, solange 
die Jagd darauf nicht im grofien Umfang erfolgt und 

der Markt nicht iiberschwemmt wird. 

Unter den Boden gibt es sandige Rotlehmboden auf 

den Rumpfflachen, Sandboden auf ehemaligen 
Diinen, Tonboden, die auch etwas salzig sein kon 

nen, auf den ehemaligen Seeflachen und Steinboden 

auf alten Rumpfflachen im Westen. Sie haben Kalk 
Silikatkrusten aus dem mittleren Tertiar, die heute 

blofigelegt und zerfallen sind. Einzelne Pedimente 

konnen durch Sandboden noch das Mosaik erweitern. 
Bodenerosion ist ein sehr ernstes Problem (s. Lamping 

1991). 

2 Nutzung des Gebietes 

Im Siidosten des Gebietes, wo die Winterregen 
noch einigermafien zuverlassig sind, wird noch 

Weizen- und Gerstenanbau betrieben bis zu Jahres 

niederschlagen von 300 mm im Durchschnitt, aller 

dings in neuartiger Dry-farming-Technik (totge 
spritzte Unkrautbrache statt Schwarzbrache als 

Schutz gegen Bodenverlust). Der Hauptteil wurde 
nach der Zuchtung hitzeresistenter Merino-Unter 

rassen in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahr 
hunderts durch grofie Schafzuchtbetriebe erschlos 

sen. Im feuchteren Osten des Gebietes wird auch 

Rinderzucht betrieben. Jenseits des Dingo-Zaunes 
zum Schutz der Schafe, in Queensland und South 

Australia, dominiert die Rinderhaltung selbst in 
Halbwiisten (mobil mit grofien Viehtransportern). 
Rindermast ist noch profitabel, denn die Rindfleisch 

preise sind mehr als doppelt so hoch wie die des Schaf 
fleisches. Deshalb nehmen sogar die Schafziichter 
nach guten Regen Rinder mit auf ihre Flachen, um 
sie zu masten. 

Die kleinsten Schafbetriebe im semiariden Gebiet 
sind 10 000 ha grofi, der Durchschnitt 20000 und 
die grolken um 200000 ha (Rinderbetriebe bis 
500 000ha). Die Besatzdichte ist in den Zonen mit 300 
bis 400 mm Jahresniederschlag ein Schaf pro 2 ha, im 
Durchschnitt eines pro 4 ha und in den Halbwiisten 
des Westens eines pro 8 ha. Das Minimum fiir einen 
Familienbetrieb sind 5000 Schafe. 

Die Kosten der Lebenshaltung in den abgelegenen 
Gebieten mit Bevolkerungsdichten unter 0,02 E./km2 
sind sehr hoch. Ein Gelandewagen ist notwendig, um 

den nachsten zentralen Ort auch wahrend der Regen 
aufsuchen zu konnen. Ist es bis zum Einkaufsort 

weniger als 50 km weit, wird er mehrmals die Woche 

aufgesucht, ist er bis 100 km entfernt, einmal die 

Woche, bei grofierer Entfernung einmal im Monat. 
Bei mehr als 300 km ist das Flugzeug giinstiger als das 

Auto, weil es einen Tag einspart. Aber das konnen 

sich nur die Betriebe mit mehr als 100 000 ha leisten. 

Die meisten dieser Betriebe haben trotz ihrer 

Grofie nur Familienarbeitskrafte. Eine permanente, 

normal bezahlte Arbeitskraft macht sich erst ab 8000 
Schafen bezahlt. Der grofite der besuchten Betriebe 
hatte 160000 ha und beschaftigte nur zwei perma 
nente Arbeitskrafte (einen Manager fiir eine Substa 
tion und eine Haushaltshilfe fiir die im Betrieb mit 
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arbeitende Ehefrau), zwei weitere mufiten wegen der 
Diirre entlassen werden. Fur die saisonalen Arbeiten, 

das sind vor allem das Scheren der Schafe, aber auch 
die Errichtung von Zaunen, Wegen, Wasserstellen 

und Windpumpen sowie die Kontrolle der Kangu 
ruhs1 \ wird auf zeitweilige Kontraktarbeiter zuriick 

gegriffen. 
Die Betriebe (stations) sind Pachtbetriebe, denn das 

Land gehort formal dem Staat. Trotz des Pachtver 

haltnisses werden die Betriebe verkauft und gekauft, 
aber es werden praktisch nur die Investitionen auf 

dem Land, d. h. Zaune, Wege, Wasserstellen und 

Gebaude als Wert gerechnet. Der Preis lag 1992 zwi 
schen 8 und 50 Au$ pro ha (ca. 9 bis 57 DM). Das Ein 
kommen eines Durchschnittsbetriebes liegt in einem 

Normaljahr nur bei 25 000 Au$, das sind 28 000 DM 

(nach Wynne 1992 und Aussagen von John de Bom 

ford, Rural Financial Counsellor, Bourke). Bei die 
sem unteren Mittelklasse-Einkommen kann fur Diir 

ren kaum Kapital zuriickgelegt werden, und wenn 
dazu sonstige unerwartete Belastungen auftreten, 

sind Schulden unvermeidbar. Viele Betriebe sind 

hoffhungslos verschuldet, denn bei den hohen Bank 
zinsen lafit sich eine Abzahlung kaum erwirtschaften. 

Unter diesen Umstanden wirkte sich die zweijahrige 
Diirre 1991/92 fur viele Betriebe als Katastrophe aus, 
da sie nicht nur zwei Jahre ohne Einkommen waren, 
sondern laufende Kosten tragen mufiten und notwen 

dige Mafinahmen, wie etwa den Transport wertvoller 

Mutterschafe in giinstigere Gebiete, aus Geldmangel 
nicht durchfiihren und wegen fehlender Kreditsicher 
heit dafiir auch kein Kapital aufhehmen konnten. Mit 
dem Tod der Schafe durch Verhungern, seltener 
durch Verdursten, ging sogar das Betriebskapital ver 

loren, und fur die Wiederbestockung fehlt das Geld. 
Eine Hoffhung besteht in staatlichen Zinshilfen (s. u., 
bes. Kap. 8). Die Rinderbetriebe in den Nachbar 
staaten haben die Diirren besser verkraftet, weil sie 

meist Kapital gesellschaften gehoren und wegen der 
dort immer sehr schwankenden Weideverhaltnisse 

Verlagerungen bzw. Vermarktung der Tiere besser 

organisiert hatten. 

3 Intensitdt der Diirre 

Der Riickgang des Schafbestandes betrug im 

Hauptgebiet im Schnitt um 60 %. Viele Gebiete hat 
ten sogar durchschnittliche Riickgange von 80 %, bei 

manchen Betrieben an die 100%. Die meisten der 
Schafe sind aus Futtermangel gestorben. Schon zu 

Weihnachten 1991 lag ein Aasgeruch von toten Scha 
fen und Kanguruhs iiber dem Land. Viele Rancher 

hatten ihre Schafe bis auf einen kleinen Nukleus von 

jungen Muttertieren erschossen, weil sie das Sterben 

nicht mitansehen konnten. Bis April 1991 bezahlte 
der Staat dafur sogar einen Ausgleich, 1,80 Au$ 

(= 2 DM) fiir ein alteres Tier und bis zu 6 Au$ fiir ein 

jiingeres Muttertier. Dann wurden diese Zahlungen 
wegen der zu grofi werdenden Summen gestoppt. 

In der Auswirkung der Diirre gab es, abgesehen 
von der regionalen Diirreintensitat, auch grundsatz 
liche Unterschiede. In der Halbwiiste weiter im 

Westen (Abb. 1) wurde sie in manchen Bereichen nur 
als semi-drought empfunden, weil dort viele Zwerg 
straucher wachsen, die bei ausbleibendem Gras 

wuchs von den Schafen noch abgeknabbert werden 

konnen, und generell Diirren ein gewohnteres Phano 

men sind. Am schlimmsten traf es die Schafziichter 
im Woodland, das sind die Belah-Rosewood-Geholze und 

die Mallee im Osten, wo es fiir die Zwergstraucher 
schon zu feucht ist und infolge fruherer Uberweidung 
sowie wegen der Kaninchenplage fast kein perennie 
rendes Gras mehr vorhanden ist. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Diirre 
waren so katastrophal, weil gleichzeitig der Wollpreis 
auf die Halfte gesunken war (Tab. 2). Der Ausfall der 
Lammkauferlander Irak und Kuweit 1990/91 liefi 
eine Million Schafe mehr grofi werden, und die 

grofien Wollekaufer Sowjetunion und China fielen 

wegen politischer bzw. wirtschaftlicher Schwierig 
keiten weitgehend aus (Brown 1991). Das hat zu 
einem Uberangebot an Wolle gefiihrt. 

4 Das Diirremanagement und seine Grenzen 

Staatliche Diirrehilfe hat in Australien eine lange 
Tradition und hat auch manche dkonomische Anpas 

sung verzogert (Heathcote 1969, S. 191 ff). Der 

Vorschlag einer drought declaration erfolgt in New 
South Wales durch den Rural Pasture Protection Board, 
das sind 8 gewahlte Mitglieder aus den Ranchern des 
Distriktes und ein Regierungsbeamter (meist der 
Pasture Protection Officer) als Sekretar. Wenn das Futter 
fiir einen auf untere Bestockungsdichte reduzierten 

Schafbestand nicht mehr ausreicht, d. h. die ersten 

n Ein Kanguruhjager arbeitet auf eigene Rechnung, er 

mufi eine Lizenz der Nationalparkbehorde haben, einen 

halben Dollar fiir jedes erlegte Kanguruh dahin abgeben 
und kann es an Hundefutterfabriken fiir 4-4,50 Au$ ver 

kaufen, in manchen Staaten ist es auch als menschliche 

Nahrung verkaufbar. Er kommt fiir mehrere Wochen, jagt 
nachts und schiefit pro Nacht 20 bis 30 Tiere. 
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Tabelle 2: Die Entwicklung der Preise fur australische Schafwolle^ 

The development of prices for Australian wool 

Au$ per kg clean wool, mittlere Qualitat, jeweils zur Jahresmitte 

Jahr 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
Preis 5,0 5,0 5,2 5,3 5,4 6,6 6,0 8,0 15,0 10,5 8,5 7,1 5,0 

*} Die ubrigen Preise sind in der Zeit durchschnitdich auf das Doppelte gestiegen, der Mittelkurs zur DM ist von 1988 

bis 1992 von 1,50 auf 1,10 DM pro Au$ gefallen. 

Tiere vor Hunger sterben, bittet dieses Gremium das 

Ministry of Agriculture, eine ,,Diirre" zu erklaren, 

wonach bisher Zuschiisse zum Transport von Tieren 

oder Futter gezahlt wurden. 

Die erste Mafinahme bei Futtermangel infolge 
einer Diirre ist, die Herde durch Verkauf der alteren 
Tiere zu verkleinern. Die Preise waren 1991/92 

jedoch so niedrig, dafi nicht einmal der Transport 
zum Markt davon bezahlt werden konnte. Es gab fur 

ein Schaf schliefilich nur noch 0,50 Au$ (0,55 DM). 
Obwohl der Staat bei solchen Notverkaufen die 
Halfte der Transportkosten ersetzte, reichte dieser 

geringe Erlos nur fur 50 km Transportweg, aber die 
Markte sind normalerweise weiter weg. Wer recht 

zeitig das Problem erkannte, konnte giinstiger ver 

kaufen, bekam aber auch keine staatlichen Zuschiisse 

zu den Transportkosten, ehe fur sein Gebiet,,Diirre" 

erklart war. Die Hoffhung der Farmer, es wiirde bald 
wieder regnen, hindert sie, rechtzeitig zu handeln. 

Weil in New South Wales Regen- und Trockenzeit 
nicht deutlich getrennt sind, hat jeder Monat eine 

gewisse Chance auf Regen. Damit sie nicht iiber 
schatzt wird, konnte ein Computerprogramm die 

Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Chancen bzw. 
Risiken ausweisen. 

Die zweite, in Australien besonders entwickelte 
Mafinahme ist das stock agistment, eine moderne Vieh 

verlagerungswirtschaft. Mit riesigen Viehtranspor 

tern, die mit Anhanger bis zu 700 Schafe oder 200 
Rinder aufnehmen konnen, werden die Tiere aus 

Diirreregionen zu giinstigeren Gebieten gefahren 
und dort in Pension gegeben. Diese kostet pro Schaf 
und Woche 0,20 Au$ (pro Rind 2,50). Das erscheint 
sehr wenig, ist aber angesichts der niedrigen Schaf 

preise und der langen Dauer der Diirre sehr viel, fur 

2500 Schafe pro Jahr mehr als das durchschnittliche 

Jahreseinkommen eines Ranchers. Viele Schafziien 
ter konnten solche Summen nicht aufbringen. Aufier 

dem war die Nachfrage nach Pensionsstellen so grofi, 

dafi nicht genug angeboten werden konnten. Die Ver 

mittlung erfolgt durch Agenten oder durch Beamte 
des Agrardienstes. Der Staat bezuschufite den Trans 

port zu diesen Pensionsweiden bis 1000 km mit 50% 

(es kostete dann immer noch 10 Au$ pro Schaf). Viele 
Rancher hatten kein Kapital, um Viehverlagerungen 
vornehmen zu konnen. Dafur bei den gegenwartig 
sehr hohen Zinsen Kapital aufzunehmen, falls liber 

haupt noch eine Bank etwas leihen wiirde, war bei den 

niedrigen Schaf- und Wollpreisen wirtschaftlich 

unmoglich, selbst mit der staatlichen Diirrehilfe von 

50% der Zinsbelastung. Eine weitere staatliche Hilfe 
fiir die Diirre-Vorsorge ist die income equalization, wo 

Mehreinkommen guter Jahre auf eine Bank des Staa 
tes gegeben werden konnen, dadurch zunachst 

steuerfrei sind und in schlechten Jahren wieder abge 
rufen werden konnen (s. Kap. 7, Fufin. 9). 

Die dritte Moglichkeit des Diirremanagements ist 

Zufutterung. Dafur gab es auch 50 % Zuschufi zu den 

Transportkosten des Futters (Heu, Haferflocken, 

Baumwollprefiriickstande, Olkuchen). Es lohnt sich 
nur fiir den wertvollen Reproduktionsnukleus der 

Herde. Die Zuschiisse zum Tier- und Futtertransport 
sind jedoch ab 1993 gestrichen worden (s. Kap.7). 

Die von der Diirre schwer geschadigten Rancher 
haben grofie Furcht, ihr Land zu verlieren. Das ware 

auch ein ungeheurer Verlust an Lebensinhalt und 

Sozialstatus. Obwohl es nur Pachtland von der Krone 

ist (normalerweise mit jeweils 99 Jahren Laufzeit), 
wird es als Besitz angesehen und ,,property" ge 

nannt, nicht zuletzt wegen der Investitionen in 

Rodungen, Gebauden, Wegen, Zaunen und Wasser 

stellen. Die Pacht (z. B. 2000 Au$ pro Jahr fiir einen 
Durchschnittsbetrieb von 20 000 ha) wird vom Staat 
bei Diirre nicht eingefordert, sondern ein bis zwei 

Jahre gestundet, aber die Betriebe fiirchten, selbst 
diese Summe nicht mehr zahlen zu konnen. Zur Ren 

tabilitatsberatung hat der Staat Rural Counsellors ein 

gesetzt (8 fiir Western New South Wales). Entschei 
dend ist die Frage, ob das Kapital zur Wieder 

bestockung aufgebracht werden kann oder ob es von 

der Bank geliehen werden mufi. Der Staat gibt zwar 

50% Zinshilfe dazu, aber es ist ein Problem, ob iiber 

haupt noch eine Bank etwas leiht, da wegen des 
Pachtverhaltnisses nicht das Land, sondern nur die 
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Investitionen darauf als Sicherheit gelten. Erhalt der 
Betrieb Kredit, ist es immer noch die Frage, ob er bei 
den niedrigen Erzeugerpreisen und den hohen iibri 

gen Zinsen weiterleben kann, von dem Risiko einer 
neuen Diirre ganz zu schweigen, das ganz auf den 

Produzenten abgewalzt wird. Die nach einer Diirre 

starke Nachfrage nach Jungschafen und die weiten 

Transportwege fur sie belasten die Rentabilitat ohne 
hin sehr. 

An der Diirre 1991-92 wurden die Grenzen des in 
Australien friiher vorbildlichen Durremanagements 
deutlich. Zusammenfassend lalk sich sagen: 
- Die Diirre war flachenmafkg zu ausgedehnt; die 

Transportwege, um die Tiere in bessere Gebiete zu 

schaffen, waren zu weit. 
- Sie dauerte zu lange, so daft die Tiere auch deshalb 
nicht in stock agistment, in Pension, gegeben werden 

konnten, es ware zu teuer geworden. 
- Die Preise fur Schafe und fur die Wolle waren so 

niedrig, dafi nach Abzug der Scher- und Transport 
kosten auch kein Kapital fur die Wiederbestockung 
gebildet werden konnte. 
- Die Diirre war zu intensiv, so daft viele Schafhalter 
fast alle Schafe verloren haben, wenn sie kein Geld fur 
Futtermittelzukauf hatten, und so nicht einmal einen 

geniigend grofien Reproduktionsnukleus erhalten 
konnten. 
- Die Transportwege fur Heu oder dergleichen 

waren trotz des Zuschusses von 50% zu den Trans 

portkosten zu lang. 
- Die allgemeine Wirtschaftsdepression in Austra 

lien hat die Staatsfinanzen so geschmalert, dafi die 

Diirreunterstiitzungen revidiert wurden (s. Kap. 7) 
und dafi die friiher ubliche Entschadigung fur das 
Erschiefien der sonst verhungernden Tiere und ihr 

ordnungsgemafies Vergraben nur bis April 1991 

gezahlt wurde, also nur bis zum Anfang des eigent 
lichen Sterbens. 
- 

Weltwirtschaftliche Zusammenhange trugen dazu 

bei, dafi die Diirre trotz des Durremanagements zur 

Katastrophe wurde. 
- 

Auch die warmer gewordenen Winter in Europa 
haben die Nachfrage nach Wolle verringert. 

Die Folgen der Klimaerwarmung riicken nochmals 
die okologischen Aspekte der Katastrophe ins Licht: 
- Die Windgiirtelverschiebung lalk in der Randzone 
der Winterregen eine Zunahme der Durreintensita 

ten erwarten. 
- Die Vegetationsdegradierung durch Uberweidung 
und Kaninchenplage vernichtete die perennierende 
Grasdecke, deren standing hay eine Futterreserve hatte 

geben konnen. Die jetzt vorherrschenden annuellen 

Krauter zerfallen bei Trockenheit, die Graser eben 

falls oder enthalten zuviel Lignin, um noch Futter 

wert zu haben. Dadurch wurden die Regionen diirre 

empfindlicher. 
- Die erwahnte Verbuschung mit wertlosen Strau 

chern nimmt zu. 
- Die Futterreduktion durch zuviele Kanguruhs und 
wilde Ziegen hat ernste Ausmafie angenommen, was 

wie die Verbuschung relativ zu starkerer Uberwei 

dung und Durreempfindlichkeit fuhrt. 

5 Nachwirkungen 

Unter den direkten Nachwirkungen sind die 
Schicksale der Rancher, die aufgeben miissen, beson 

ders ergreifend, denn fiir sie handelt es sich nicht nur 
um das Ende eines Erwerbes, sondern das Erloschen 

des Lebensinhaltes. In Gebieten, wo Betriebsstill 

legungen starker um sich greifen, ist es auch das Ende 
der Schafziichterkultur. Fruher liefi die Schafzucht 
soviel Zeit, dafi Freizeitaktivitaten in Sport (Pferde 
rennen), Literatur, Kunst und Musikmoglich waren. 

Heute miissen die wirtschaftlich iiberlebenden Ran 
cher mehrere Ranches zugleich betreiben, ohne sich 

geniigend permanente Arbeitskrafte leisten zu kon 

nen. Die Besitzer sind bis auf das Aufierste aus 

gelastet. Ein Ausfall durch Krankheit ware eine Kata 

strophe, Urlaub ist nicht moglich. Hier besteht die 

Gefahr, dafi die kommende Generation so nicht mehr 
leben will und sich anderen Berufen zuwendet. 

Aufgegebene Ranches, fiir die sich kein Kaufer 
findet oder die kein Nachbar iibernimmt (Preis ca. 
500 000 DM), werden zu Conservation Parks gemacht. 

Das klingt sehr umweltorientiert, ist aber nur eine 

Notlosung. Es gibt bereits geniigend Schutzgebiete 
fiir die verschiedenen Biozonosen in Australien, 
andererseits ist das mit starkem Aufienhandelsdefizit 
belastete Land auf die Deviseneinnahmen aus der 

Wolle angewiesen. Deshalb ware eine Hilfe zur 

Zusammenlegung mit einer Nachbarranch sinnvoll, 
um okonomischere und weniger dicht bestockte 

grofiere Betriebe zu schaffen. 

Unter den indirekten Nachwirkungen ist das Ster 
ben der zentralen Orte am auffalligsten. Fruher gab 
es in diesen Gebieten etwa alle 100 km ein Unterzen 
trum. Heute veroden diese, weil die Kaufkraft ihrer 

wenigen Einwohner (20-500) und die des auf weniger 
als 0,02 E./km2 ausgediinnten Umlandes2) fiir die 

2) Eine Mindestbevolkerungszahl fiir das wirtschaftliche 

Uberleben sind ca. 1000 Einwohner, zusatzlich 1000 des 

Umlandes. 
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zunehmend auf grofien Umsatz hin rationalisierten 
Einzelhandels- und sonstigen Dienstleistungsbetriebe 
nicht ausreicht. Das Auto ermoglicht zwar das Auf 

suchen weiter entfernter grofierer Zentren, aber das 

belastet, wie erwahnt, die Kosten- und Zeitbilanz 

sehr. Gebiete von der Grofie von Rheinland-Pfalz 
haben nur noch 170 Einwohner, davon lebt ein Drit 
tel in dem einzigen zentralen Ort. Nicht nur die 
Laden und Hauser verfallen, auch die Town Halls, 

Kirchen und Schulen. Die Funk-Schule und der 

Flying Padre konnen das nicht ersetzen. Die junge 
Generation sehnt sich nach mehr Geselligkeit, ganz 
abgesehen von den Erschwernissen einer ausge 

diinnten Infrastruktur. Es ist ein Circulus vitiosus: 
Ranches werden aufgegeben, Kaufkraft lalk nach, 
Versorgungsmoglichkeiten sterben ab, weitere Ran 

ches gehen ein. 

6 Mogliche Gegenmafinahmen 

Die Hilfen des Staates miilken bei solch katastro 

phalen Diirren verstarkt werden. Vor allem der Zins 

zuschufi ware zu erhohen (s. u.). Die stadtische Bevol 

kerung, deren soziale Anspriiche bereits iiber die 
Grenze der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des 
Landes hinausgehen, mufi ihr Anspruchsniveau 
etwas zuriickschrauben, sie sollte wieder mehr Ver 

standnis fur die Landwirtschaft aufbringen3>. 
Die angewandte Wissenschaft konnte auch mehr 

Hilfestellung leisten. Die Wahrscheinlichkeit, wann 
Futter wachsen wird, lalk sich berechnen4). Zum Bei 

spiel ist bei Diirre im Dezember die Wahrscheinlich 

keit, dafi es im Januar eine Wuchsperiode gibt, nur 

halb so grofi wie gewohnlich. Die Rancher klammern 
sich jedoch in solcher Situation an die Hoffhung auf 

Regen und verkaufen oder toten die Tiere nicht recht - 

zeitig. Solche Entscheidungen konnen dann vom 

Computer (der heute auch zur Ranch gehort) nach 
der grofken Wahrscheinlichkeit und nicht nach vagen 
Hoffnungen gefallt werden. 

Auch die langfristige Diirrevorhersage konnte nach 
den Erkenntnissen iiber das El Mwo-Phanomen und 
die Southern Oscillation (der Luftdruck- und Meeres 

stromungsschaukel der siidlicheOzeane; s. Hammer, 
MgKeon et al. 1991, Nigholls 1988) verbessert wer 

den. Das ware fur den rechtzeitigen Verkauf von 
nicht durchbringbaren Tieren, solange sie noch nicht 

abgemagert und die Preise verfallen sind, sehr wert 

voll. Ansatze zur jahreszeitlichen Vorhersage in den 
Medien sind bereits vorhanden (White 1992). 

Das vom Staat jetzt betriebene Monitoring der 
Weiden zur Bestockungsdichteempfehlung ist noch so 
burokratisch und mangelhaft, dafi es mehr den 
Unwillen der Rancher erregt, als zu helfen. Ein Vor 

bild dafur ware der Sampling Service in Namibia, der 
nach der Regenzeit angibt, fiir wieviele Tiere pro 
Flache fiir wie lange das stehende Futter reicht. In vie 
len Gebieten Australiens ist das jedoch wegen der 

Unscharfe der sich iiberschneidenden Regenzeiten 
gebiete nicht moglich. Fodder banking (= Belassen von 
unbeweideten Flachen) in guten Jahren ist ein ande 
res Schlagwort, aber es zeigt sich, dafi es nur einen 

begrenzten Effekt hat. Der Futterwert von standing hay 
sinkt ab, und gemahtes Heu ist zu teuer. Das 

Anpflanzen von Saltbush-Arten (Atriplex nummularia 
und vesicaria) und Bluebush (Maireana spec.) wiirde 
sich noch am ehesten langfristig lohnen (French 
1992, S. 62; auch in Afrika und Sudamerika haben 
sich die Anpflanzungen bewahrt), aber es miifiten 
finanzielle bzw. arbeitstechnische Starthilfen ge 
geben werden. 

7 Verdnderungen in der staatlichen Durrehilfe 

Um 1988 - nach fiinf feuchten Jahren und hohen 

Wollpreisen 
- 

gewann in der australischen Bundes 

regierung die Meinung an Boden, Diirren seien als 
normales Produktionsrisiko zu betrachten und einzu 

kalkulieren. Dies wurde vor allem dadurch hervor 

gerufen, dafi trotz der langjahrigen klimatisch und 

okologisch giinstigen Situation oft drought relief be 

antragt wurde, insbesondere in New South Wales. 

Nach der in diesem Staate herrschenden Definition 
einer drought, dafi die Weide fiir ein survival feeding 
einer etwas reduzierten Bestockung nicht mehr aus 

reicht5), ist das rechtlich gerechtfertigt. Aber es wurde 

geriigt, dafi die haufige Beantragung notwendig 
geworden sei, weil auf vielen Betrieben die Weiden 
durch Uberbestockung in den Zeiten hoher Woll 

preise zerstort wurden6> und eine Verbuschung ein 

3) Zur Zeit ist das soziale Ansehen der Landwirtschaft 

sehr gering, sie gilt als ?umweltbelastend" usw. 
4) Z. B. mit dem Programm PASTURE von Th . Litschko 

(1991); nach Eingabe von Gras-Wasserbedarfskurven mog 
lich auch mit PLANTGRO von C Hagkett a. J. Bellamy 

(1991). 

5) Das Ausmafi der Bestockung und Reduzierung wird 

jedoch nicht definiert (s. Drought Policy Review Task Force 

(1990), Annex 1, S. 1). 
6) Die perennierenden Graser wurden aber, wie erwahnt, 

auch durch die zunehmende Kaninchen-, Kanguruh- und 

Wildziegenplage weitgehend ausgerottet. 
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Tabelle 3: Vergleich der erklarten und der mit dem Programm PASTURE berechneten Dauer der Diirren um Bourke, NSW 

Comparison of declared lengths of droughts and those calculated by the PASTURE program around Bourke, NSW 

Vom Pasture Protection Board 

Diirreperiode Berechnete Durremonaten Zahl erkarte Durremonate2) Zahl 

1972/73 Juni72-Januar 73 8 Juli 72 - Februar 73 8 
1975 September 

- Dezember 75 4 September 
- Dezember 75 4 

1979/81 Marz 79-Mai 81 25 April 79-Juli 81 28 
(ausgenommen November 79 

und August 80) 
1982/83 Marz 82 - Marz 83 13 Marz 82 - April 83 14 
1987/88 April-Juni und 5 April 

- 
August 87 und 8 

November - Dezember 87 November 87 - 
Januar 88 

1991/92 Dezember 90 - November 92 21 Februar 91 - November 92 22 

aufier Februar 91, 
und Februar - Marz 92 

Summe 76 84 

n = Monate ohne Wuchsbedingungen minus zwei, in denen noch die abgewelkten annuellen Pflanzen abgeweidet 
werden konnen, ehe sie zerfallen; bzw. minus drei Monate nach reichlichem Sommergraswuchs (standing hay). Eine extrem 

kurze, schwache Wuchsperiode ist in Bezug zur Durredauer irrelevant. 
2) 

Erklarung und Aufhebung von Diirren hangen wegen administrativer Verzogerung etwas nach. 

setzte. Das Bestreben, moglichst viel Gewinn zu 

machen, ist aber auch notwendig, um die Verluste 
schlechter Jahre aufzufangen. 

Die Offentlichkeit, fiir conservation inzwischen sehr 

sensibilisiert, erregte sich. Eine Forschungsarbeit 
iiber die Korrelation von klimatisch definierten und 
landwirtschaftlich ?erklarten" Diirren sowie iiber 
den Flufi und die Effizienz der Diirrehilfen in New 
South Wales wurde an den Geographen David Ingle 
Smith vom Centre of Resource and Environment Studies in 
Canberra vergeben (Smith a. Callahan 1988). Er 
benutzt zur Diirreberechnung den in Nordamerika 
iiblichen PALMER-Index (Palmer 1965). Er stellte 
eine relativ grofie Diskrepanz zwischen den berech 
neten und den erklarten Diirren fest. Letztere waren 

bis doppelt so haufig. Das wurde von der Regierung 
als Argument verwendet, um die Diirrehilfen weit 

gehend zu streichen. Der PALMER-Index ist jedoch 
methodisch veraltet. Bei Diirreberechnung mit dem 

PASTURE-Programm (s. Kap. 9) ergibt sich nur 
eine Differenz von 10% (vgl. Tab. 3). Es waren aber 
auch andere Mifistande vorhanden: Es zeigte sich in 
einer Analyse von ganz Australien (Smith, Hutchin 

son a. McArthur 1992), dafi die Diirrehilfen, ins 
besondere die 50 % ige Subvention der Tiertransporte 
zu Pensionsweiden, fiir die kleineren, abgelegenen 
Betriebe, wie sie vor allem im Nordwesten von New 
South Wales vorkommen, zu gering waren (ca. 
3000 Au$ im Durchschnitt; Smith et al. 1992, S. 58). 

Dagegen haben grofie, vernetzte Betriebe von Kapi 
talgesellschaften in Queensland und im Northern 

Territory, die ohnehin grofie Tiertransporte in den 

jahrlichen Trockenzeiten zu ihren mehr sudlich oder 
kiistenwarts gelegenen Ausgleichsweiden durchfiihr 
ten, unverhaltnismafiig profitiert (bis 650000 Au$ 
Subvention pro Jahr, 

= 1988 ca. 1 Mio. DM; D. I. 

Smith, mdl. Mitt.). 
Das Federal Government setzte eine Drought Policy 

Review Task Force ein, die 1990 einen dreibandigen 
Bericht ablieferte7), der die oben genannte Meinung 
bestarkte. Danach wurde eine Drought Policy Working 
Group gebildet, die imjuli 1992 ihren Bericht abgab7), 
der zu einer neuen Durrehilfenpolitik fuhrte, die 
bereits im August 1992 formuliert wurde: ,,Drought is 
one qf several sources of uncertainty affecting farm businesses 
and is part ofthe farmer's normal operating environmentc<%). 

Die Diirren seien also ein periodisches, einzukalkulie 
rendes Phanomen (vgl. Tab. 1). Sie werden deshalb 
aus dem Etat des National Disaster Relief Arrangement, 
das Hilfen auch bei Uberschwemmungen und Erd 
beben vorsieht, herausgenommen. Das klingt aufier 

ordentlich hart und soli die Entschlossenheit der 
australischen Bundesregierung, zu sparen und Sub 

ventionen abzubauen, bekraftigen. Die Landwirt 

7) S. Literaturverzeichnis. 
8) Min. for Primary Industries and Energy: New 

National Drought Policy. Media Release DPIE 92/66 
C. Canberra, 20.8. 1992, S. 1. 
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schaft mufke sich starker an die naturlichen Bedin 

gungen anpassen, sie soil in guten Jahren Kapital fur 
die schlechten Jahre zuriicklegen. Dafur wird die 

Steuerausgleichsmoglichkeit verbessert: Riicklagen 
bis 300 000 Au$ bleiben zunachst unversteuert, bei 
Abruf wegen Diirre sind bis 80 000 Au$ vier Fiinftel 

steuerfrei, dariiber drei Fiinftel9}. Inkatastrophalen, ex 

tremen Diirren wird ein zinsloses Darlehen gegeben. 
Es wurde jedoch nicht geniigend bedacht, dafi die 

Ertragslage sich generell verschlechtert hat und die 

steigenden Lebenshaltungskosten von einer Farm 

oder Ranch nur noch in guten Jahren aufgefangen 
werden, dafi also eine Kapitalbildung bei den iib 
lichen Grofien von 5000 Schafen oder 500 ha Weizen 
kaum noch moglich ist. Die Betriebe miifiten wesent 
lich vergrofiert werden, also Hilfen zum Aufkauf von 

aufgegebenen Flachen durch einen Nachbarn waren 

erforderlich. Das ware iiber das zu rund 90% vom 
Bund finanzierte Rural Adjustment Scheme (RAS; 
166,5 Mio. Au$ 1992) moglich. Es soli das Auflassen 
zu kleiner, unokonomischer Betriebe ermoglichen. 

Ansonsten soil es die oben erwahnten zinslosen Carry 
on loans geben, vor deren Vergabe aber die okono 

mische Rechtfertigung jeweils streng gepriift werden 
soli. Andererseits ist vorgesehen, Farmer und Ran 

cher bei lingerer Einkommenslosigkeit durch lang 
dauernde Diirre in die Sozialhilfe aufzunehmen, was 
in dem ausgepragten Sozialstaat Australien nur folge 

richtig ist. 
Fiir eine Ubergangszeit von vier Jahren stellt die 

Regierung des Australischen Bundes noch Mittel fiir 
bessere Diirreforschung, Information, Kalkulation, 

Beratung und land care zur Verfugung. Letzteres soli 

den Boden- und Vegetationsschutz bzw. die Restau 

rierung anregen. Ziel ist eine okologisch dauerhafte 
Landwirtschaft. Den einzelnen Staaten Australiens 

ist ihre weitere diesbeziigliche Politik freigestellt, aber 
sie orientieren sich ahnlich. 

8 Notwendige Erkenntnisse 

Fiir eine neue, differenzierte Diirrehilfe und eine 

,,Pastro-Geographie" ist eine relevante Definition 

von Diirren sehr wichtig. Die World Meteorological 

Organisation (1986) definiert sie als Saison, in der weni 

ger als 60% des Durchschnittsniederschlags fallt. 
In Australien sprechen die Meteorologen von Diirre, 

9) Min. for Primary Industries and Energy: Changes to 

the Income Equalization Deposit Scheme. Media Release 

DPIE 92/67 C. Canberra. 

wenn in einer Periode von drei Monaten weniger 
als das erste Dezil der Niederschlage fallt (Lee a. 
Gaffney 1986, S. 9). Diese Definitionen sind unzu 

reichend, denn sie beriicksichtigen nicht die wuchs 
effektive Verteilung der Niederschlage (vgl. Abb. 3 
mit Abb. 4). Fur die Rancher herrscht Diirre, wenn 
das Futter und das Wasser nicht mehr zum Uberleben 
fur einen etwas reduzierten Tierbestand reichen 

(s. Kap. 4). Deshalb konnen auch aufierhalb des 
Klimas Faktoren wie iibermafiig viele Kaninchen, 
Heuschrecken, Raupen u. a. fur den Futtermangel 

(= Diirre) verantwortlich sein. Diese Definition ist 

jedoch rein praxisbezogen und wissenschaftlich nicht 

fafibar, weil sie auch stark von der Bestockungsdichte 
und dem Weidezustand abhangt. Die anderen Staa 

ten Australiens haben andere, aber ahnlich unexakte 

Definitionen (Drought Policy Review Task Force 

1990, Annex 1). 
Es wird daher fur die Diirredefinition der Vor 

schlag gemacht, sie in Weidewirtschaftsgebieten an 
der Ldnge undIntensitdt der Wuchszeiten des Grases zu orien 
tieren. Diese sind iiber ein Computerprogramm (z. B. 

100-1 mm _ C?r30 

mittlere Temperatur % "\ 
91/92 % \ "25 

/ \ 
/ \ / Niederschlag ^ \ 50- / 91/92 

I 
X -15 

I | ?- 111 1. Niederschlag-Dezil ^ ^ ? Kg 

1 / i 1 
J A SON DJ FMAMJ 

Abb. 3: Niederschlag in der Hauptzeit der Diirre 1991/92 

in Bourke, NW von New South Wales*> 

Rainfall during the main period of the drought 1991/92 

in Bourke, NW of New South Wales 

*} Der Niederschlag im Diirrejahr betrug 240 mm 

gegeniiber 354 mm im Mittel. Das ware meteorologisch 
noch keine Diirre. Dafur miifite die Niederschlagssumme 
unter 50% des Mittels liegen (unter 212 mm). Auch nach 

dem australischen Drought Watch Service ware es keine Diirre. 

Nach dessen Definition miifiten mindestens drei aufein 

anderfolgende Monate weniger als das erste Dezil der Nie 

derschlage erhalten. Das war aber nur im Oktober und Mai 

der Fall. In Wirklichkeit starben 60% der Schafe, denn in 

neun der zwolf Monate wuchs kein Futter! Wuchszeiten 

sind also ein besseres Durrekriterium (s. Abb. 4 u. Kap. 8). 
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Abb. 4: Graswuchszeiten nach dem Simulationsprogramm PASTURE (Litschko 1993) in Bourke, NW von New South 

Wales 

Es wurde die standardisierte Wasserbedarfskurve von Gras, ausgedruckt als wechselnder Prozentsatz der potentiellen 

Evapotranspiration, mit dem taglichen Niederschlagsangebot, Abflufi und der pflanzenverfugbaren Bodenfeuchte ver 

rechnet 

Grass growing periods calculated by the PASTURE computer program (Litschko 1993) in Bourke, NW of New South 

Wales 

The standardized water requirement curve of grass, expressed as a changing percentage of the potential evapotranspi 

ration, was compared with the daily rainfall, run-off and plant-available soil water content 

PASTURE v. Litschko 1993) aus taglichen Nieder 

schlags- und Verdunstungsdaten bei generalisierter 

pflanzenverfugbarer Bodenfeuchtekapazitat simulier 

bar10). Die Ergebnisse passen gut zu den ?Drought 

10) Sind nur Monatsdaten vorhanden, kann man sich mit 

dem Programm PASTURE monthly behelfen. 

declarations" (Tab. 3 u. Abb. 4) und konnen von den 
offiziellen Stellen iiber einen phanologischen Dienst 
an eingehegten Flachen bodenorientiert verifiziert 
werden. Bis hier mehr Forschungsergebnisse und 

Erfahrungen zur Korrelation mit der verfiigbaren 
Futtermenge vorliegen, wird vorgeschlagen, dafi bei 

weniger als der Halfte der durchschnittlich erwart 
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baren Lange bzw. Intensitat einer Wuchsjahreszeit 
eine Diirre herrscht, denn dann sind trotz Reduzie 

rung des mittleren Bestandes um ein Drittel (eine in 
Australien und Siidafrika offiziell zumutbare Reduk 

tion) und einer Toleranz von 15-20% Gewichtsver 
lust (= zus. ca. 50% weniger Futterverbrauch) die 

Tiere nicht durchzubringen. 
Wenn in einer Saison aus Monaten mit je durch 

schnittlich mehr als 5 Tagen Graswuchsperiode kein 
fur Graswuchs effektiver Niederschlag fallt, ist die 

Grasland-Diirre total zu nennen. Eine totale Diirre 

wird katastrophal, wenn sie nicht mehr durch Tierver 

kauf aufgefangen werden kann, weil das Gebiet so 

ausgedehnt ist und die Preise fur die Tiere diirre 

bedingt so gefallen sind, dafi fur das iiberwiegende 
Areal die Transportkosten zum Markt hoher als der 
Erlos sind bzw. der Transport zu Ausweichgebieten 
und die dortigen Einstellkosten bei lang anhaltender 
Diirre den Wert der Zuchttiere iibersteigen. Eine 

katastrophale Diirre wird zum wirtschaftlichen Desaster, 
wenn gleichzeitig die okonomischen Bedingungen 
(vor allem des Geldleihens und der erwartbaren Pro 

duktionserlose) so schlecht sind, dafi die Rancher die 
Diirre nicht aus eigener Kraft wirtschaftlich iiber 
leben konnen. 

Es kommt auch auf die Zahl der Jahre mit spar 
fahigem Einkommensanteil vor der Diirre an. Bei 

Auswertung der Angaben von Young et al. (1984, 
S. 80) und eigenen Befragungen ergibt sich, dafi nach 
ca. funf mindestens durchschnittlichen Ertragsjahren 
ein Diirrejahr verkraftet werden kann. Folgen meh 

rere Diirrejahre aufeinander, wie 1965-67 oder 

1991-92, dann kommt es zu einer katastrophalen 

Situation, denn es waren nur 7 bzw. 5 fur Rucklagen 

fahige Jahre vorhergegangen und 12 bzw. 10 waren 

erforderlich gewesen. Fur eine Kalkulation sind 

Wahrscheinlichkeitsrechnungen all dieser Risiken 
erforderlich. 

In Ackerbaugebieten ist die Diirredifferenzierung 
prinzipiell ahnlich, aber graduell verschieden, weil 
ein Ernteausfall nicht das Betriebskapital vernichtet. 

Getreidebauern nennen eine Ernteverringerung 

durch Trockenheit, die keinen Gewinn mehr ermog 
licht, ein trockenes Jahr oder eine negative Saison. 

Wenn der Ernteertrag auch nicht mehr fur die not 

wendigen Lebenshaltungskosten reicht, ist es eine 
schwere Diirre, reicht er nicht mehr zur Deckung der 

Anbauunkosten, ist es eine sehr schwere Diirre, und 

kommt nicht einmal mehr die Saat zuriick, eine 
totale. 

Seit der katastrophalen Diirre im Sahel 1971-73 
wird verstarkt das Problem der Diirrevorhersage 
untersucht, weil man hier den Schliissel zur Losung 

des Problems sieht. Die Erfahrungen sowohl des weit 
entwickelten Durremanagements in Australien als 

auch die Reaktionen in weniger entwickelten Syste 
men wie in Kenya zeigen, dafi die entscheidende 
Liicke nicht bei der Fruhwarnung, sondern beim 
Umsetzen der wissenschaftlichen Erkenntnis in 

rasches und planmafiiges wirtschaftspolitisches Han 
deln besteht. Dem einzelnen Viehhalter niitzt die 

Durre-Fruhwarnung nicht viel. Er wird versuchen, 

einen Teil der Tiere rechtzeitig zu verkaufen, aber 
weil es dann alle tun, sinkt der Preis so, dafi es sich 
nicht lohnt. Hier mufke der Staat eingreifen, indem 
er z. B. eine Erzeuger-Genossenschaft fur den Bau 

von Kuhlhausern fordert, um einen Teil des Uber 
schusses einzulagern, bis er absetzbar ist. Wichtiger 
als Durrevorhersagen sind die Vorhersagen des 

Diirreendes, damit der Tierhalter weifi, ob es finan 
ziell machbar ist, die Tiere bis dahin durchzufuttern 
oder sie in Pension in feuchtere Gebiete zu geben. Im 

Regenfeldbau-Bereich konnten bei Durrevorhersage 
das Saatgut und die Einsaatkosten gespart werden, 
was aber nicht entscheidend ins Gewicht fallt. 

Der erfolgreiche Nachweis der Korrelation von 
Diirren in Ostaustralien mit dem ENSO-Phanomen 

(Nicholls 1988) konnte auch zur Vorhersage des 
wahrscheinlichen Zeitpunktes des Diirreendes weiter 

ausgebaut werden, und nicht nur dort, sondern in 

alien von der Walker-Zirkulation beeinflufiten Trok 

kengebieten um den Pazifik, Atlantik und Indischen 

Ozean11). Durch die Klimaerwarmung und den ge 

ringeren Verdunstungsanteil infolge der Vegetations 
zerstorung wird die Diirregefahr zonal noch zuneh 

men (Glantz u. Degefu 1991). 
Abschliefiend ware zum Durreproblem nochmals 

zusammenzufassen: Auch schwere Diirren sind ein 

kalkulierbares Risiko und miissen als Anpassung der 
Wirtschaftsweise an die Naturbedingungen norma 

lerweise vom Produzenten (unter Abpufferung sozia 

ler Harten durch die Gemeinschaft) getragen werden. 
Aber die Uberwindung extremer Diirren als Kata 

strophe ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die starkere 
Hilfen als bisher erfordert, notfalls auch internationa 
ler Art, nicht nur aus sozialen Griinden, sondern 

weltweit gesehen auch, um eine unserer Lebens 

grundlagen nicht absterben zu lassen. 

n) Wobei sich manche Gebiete wie Ostpatagonien 

gegenlaufig verhalten: Die Verstarkung auch der aufier 

tropischen Westwinde in einem El Nino-Jahr verstarkt 

dort den Regenschatten. 
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