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Die Vorgaben an die landwirtschaftliche 
flächennutzung fokussieren immer 
stärker auf die themen ressourcen-

verbrauch und umweltwirkung. so ist derzeit 
die umsetzung der eu-wasserrahmenrichtlinie 
(wrrL) eine zentrale aufgabe in den einzelnen 
Bundesländern. sollen die ehrgeizigen Ziele 
umgesetzt werden, ist zu erwarten, dass Maß-
nahmepläne den einsatz von düngemitteln 
zunehmend begrenzen.

als Nährstoffspeicher und -vermittler steigert 
humus die effizienz mineralischer dünger 
und reduziert gleichzeitig Nitratverluste. die 
verbessernde wirkung auf die Bodenstruktur 
erhöht die infiltration von Niederschlägen, 
mindert die erosionsgefährdung und stei-
gert die tragfähigkeit des Bodens. Zudem 
wird durch erhöhtes wasserhaltevermögen 
die wasserversorgung der Pflanzen positiv 
beeinflusst, sodass trockenperioden besser 
überstanden werden können. indirekt fördert 
eine gute humusversorgung durch bessere 
Bodenerwärmung und phytosanitäre wir-

kung auch die vegetative entwicklung der 
Bestände.
die rolle von humus geht damit weit über den 
einfachen Begriff der Bodenfruchtbarkeit hin-
aus. seit 1998 ist der erhalt standorttypischer 
humusgehalte im Bundesbodenschutzgesetz 

Dynamische Bilanzmethode

Humushaushalt im Blick
Düngungsexperten haben die Humusversorgung in sächsischen Betrieben untersucht. 
Dabei haben sie eine leichte Verschlechterung zu vorangegangenen Untersuchungen 
festgestellt. Mit einem Bilanzierungsprogramm, das die individuellen Bewirtschaf-
tungsbedingungen berücksichtigt, kann der Humusbedarf teilschlagspezifisch ermit-
telt werden.

1 Institut für Nachhaltige Landbewirtschaftung Halle,
2 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie

Die Düngung mit Wirtschaftsdünger aus 
dem eigenen Betrieb ist Bestandteil der Humus-
reproduktion. Werkfoto
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(BBodschG) gesetzlich verankert. Über cross 
compliance sind direkte Vorgaben festge-
schrieben, landwirtschaftliche flächen in Bezug 
auf Bodenfruchtbarkeit in einem guten land-
wirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
zu erhalten. es drohen sogar sanktionen bei 
Nichteinhaltung.

Analysen in sieben Regionen
um einen Überblick über die aktuelle hu-
musversorgung der ackerböden in sachsen 
zu erhalten, wurden von 2005 bis 2008 die 
Bewirtschaftungsdaten von 31 Betrieben 
erfasst und jeweils für drei Jahre ausgewertet. 
die betrachtete ackerfläche beläuft sich auf 
knapp 43.000 ha, was etwa 6 % des sächsischen 
ackerlandes entspricht. die Betriebsergeb-
nisse gruppieren sich nach den regionalen 
agrarstrukturgebieten. Leichte Böden und 
geringe Niederschläge prägen die Betriebe 
in der Lausitzer heide- und teichlandschaft, 
der düben-dahlener-heide sowie im riesa-
torgauer-elbtal. in letzterem Gebiet werden 
allerdings auch auenböden bewirtschaftet. 
ebenfalls geringe Niederschläge, aber sehr 
gute Lößböden sind für die Mittelsächsische 
Platte und das Mittelsächsische hügelland 
gegeben. Über etwas schlechtere Böden der 
Lößregion verfügen die Betriebe der Lausitzer 
Platte. ein untersuchungsbetrieb liegt im 
niederschlagsreichen erzgebirgskamm.
Ähnliche standortbezogene Bilanzierungen 
fanden bereits von 1998 bis 2003 in sach-
sen auf über 1.000 dauertestflächen (dtf) 
durch das sächsische Landesamt für umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie statt. diese 
auswertungen dienen als Bezugsbasis der 
hier vorliegenden Betriebsbilanzen.
die Berechnung der humussalden erfolgte 
mit dem Pc-Programm repro, in dem die 
dynamische Bilanzmethode auf teilschlag-
ebene integriert ist. es berücksichtigt die 

◼

standortspezifische und bewirtschaftungs-
bedingte anpassung der humusbedarfswerte 
der fruchtarten. dem werden die Leistung 
der humusmehrer und organische düngung 
gegenübergestellt. Zur abschätzung des inner-
betrieblichen Kreislaufes wurde zusätzlich die 
tierhaltung mit betrieblichen Leistungs- und 
fütterungsparametern aufgenommen. stim-
men humusbedarf und humusersatz überein, 
stellen sich langfristig optimale humusgehalte 
ein. die salden werden nach den Bilanzklassen 
des VdLufa bewertet.
in abbildung 1 sind die jeweiligen humus-
bedarfswerte und in der tabelle ist der anteil 
der einzelnen Lieferanten zur reproduktion 
der organischen Bodensubstanz in den agrar-
gebieten aufgeführt. es zeigen sich teilweise 
deutliche unterschiede in der humuswirtschaft 
zwischen den standorten.

Humusersatz regional 
sehr verschieden

trotz einzelbetrieblicher schwankungen ist 
im flächengewichteten Mittel der höchste 
Bedarf auf den ertragreichen Lößstandorten 
vorhanden. Neben den vergleichsweise ho-
hen erträgen hat hier die Zuckerrübe einen 
bedeutenden anteil in der fruchtfolge. Beim 
humusersatz nimmt hier die strohdüngung 
eine bedeutende funktion ein. sie brachte 
im Mittelsächsischen hügelland eine Be-
darfsdeckung von fast 60 %. ergänzt wird die 
humus-reproduktion durch den einsatz von 
wirtschaftsdüngern, welche in den Betrieben 
der Lausitzer Platte einen anteil von etwa 30 % 
einnehmen. Gegenüber den erhebungen auf 
den dtf hat die strohdüngung in den Gebieten 
der Mittelsächsischen Lößregion an Bedeutung 
zugenommen. dagegen verringerte sich 
der anteil der wirtschaftsdünger sowie der 
humusmehrer deutlich. waren beispielsweise 
von Mönicke fast 30 % ersatz durch anbau 

◼

humusmehrender fruchtarten ausgewiesen, 
sind es in den jetzigen erhebungen weni-
ger als 10 %. diese Veränderungen sind ein 
anzeichen dafür, dass besonders auf guten 
Lößstandorten die tierhaltung zurückging. 
Marginale abweichungen sind für die Lausitzer 
Platte festzustellen.
ertragsschwächer und somit einen geringeren 
humusbedarf haben Betriebe mit leichteren 
Böden. in diesen regionen lag die humus-
zehrung um etwa 100 kg c/ha unter der der 
Lößstandorte. im elbtal und der düben-dahle-
ner-heide deckten die Betriebe einen Großteil 
des humusbedarfes über Nebenprodukte ab. 
im durchschnitt werden 15 % bis 20 % über 
eigene wirtschaftsdünger ersetzt. anders 
stellt sich die situation im Lausitzer heide-
land dar. hier überwiegt der humusersatz 
mit wirtschaftsdüngern. für die ausgeprägte 
tierhaltung wird sehr viel stroh von den flä-
chen gefahren, wodurch die reproduktion aus 
strohdüngung weniger als 30 % ausmacht.
im Betrieb der erzgebirgsregion führten relativ 
gute ernteerträge bei geringer Mineraldün-
gung zu größeren humusbedarfsmengen. 
auffallend ist ein vergleichsweise hoher ersatz 
über humusmehrer. aufgrund der natürlichen 
standortbedingungen und des Milchviehbe-
satzes ist der feldfutterbau in dieser region 
sehr ausgeprägt. allerdings kann die auswer-
tung nur eines Betriebes nicht als repräsentativ 
für das Gebiet angesehen werden.

Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
gefährdet

im resultat stehen die in abbildung 2 (s. 74) 
aufgeführten humussalden. Besonders prekär 
gestalten sich die salden in den Betrieben der 
Mittelsächsischen Platte. hier berechneten 
sich vorwiegend salden der Bilanzklasse a 
und B. im Mittel der Betriebe können fast 30 % 
des humusbedarfs nicht gedeckt werden. in 

◼

Abbildung 1: Humusbedarfswerte (dynamische 
Methode) der Betriebe nach Agrargebieten.
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Tabelle:  
Anteile der Humus-
ersatzleistung an der 
Bedarfsdeckung nach 
Agrargebieten.
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Anzahl Betriebe n = 4 n = 3 n = 3 n = 4 n = 7 n = 9 n = 1

Humusbedarf (kg C/ha) 431 421 373 500 525 536 531

Bedarfdeckung (%)

Humusmehrer 5,0 8,1 4,7 5,2 9,6 3,9 34,4

Strohdüngung 28,2 51,0 59,4 50,6 57,7 41,9 25,4

Gründüngung 1,6 2,6 3,3 3,4 5,3 4,4 1,3

Stallmist 28,7 13,9 13,5 6,9 16,2 17,6 5,2

Gülle 20,5 11,9 16,4 22,1 8,4 2,5 21,4

sonstige org. Dünger 0,8 0,9 0,0 0,1 0,4 0,4 17,0

Fehlbetrag 15,2 12,5 2,5 11,7 2,5 29,3 0,0
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den anderen agrarstrukturgebieten liegt der 
flächengewichtete Mittelwert in der optimalen 
Klasse c. tendenziell sind aber viele Betriebe 
mehr oder weniger durch einen negativen 
humussaldo gekennzeichnet. hier besteht 
das risiko, dass bei steigenden erträgen die 
erhaltung der Bodenfruchtbarkeit nicht mehr 
gewährleistet werden kann. Zudem setzte im 
Betrachtungszeitraum eine starke entwicklung 
in der Biogaserzeugung ein. die folge sind 
veränderte anbaustrukturen und betriebliche 
stoffkreisläufe.
für sachsen wurde im Vergleich zu den er-
gebnissen der dtf für Bilanzklasse c mit 42 % 
ein leichter anstieg festgestellt. Überhöhte 

Bilanzklassen sind kaum mehr vorzufinden. 
eine deutliche Zunahme von 26 % auf 48 % 
ist für den anteil der Klasse B zu verzeichnen, 
gleichzeitig aber eine abnahme der flächen 
mit Klasse a. ein anzeichen dafür, dass in den 
Betrieben einer extremen unterversorgung mit 
organischer substanz entgegen gewirkt wur-
de und die Bilanzsalden angehoben werden 
konnten. in der summe ist aber der humuser-
satz zurückgegangen bzw. der humusbedarf 
gestiegen, da der anteil der unterversorgung 
(Klasse a+B) zugenommen hat.

Große Unterschiede 
bei Bilanzierungsmethoden

welche schlussfolgerungen eine Bilanzierung 
nach dem VdLufa-ansatz bzw. der daran an-
gelehnten Methode nach cross compliance 
zulässt, ist aus abbildung 3 zu entnehmen. 
im Vergleich zur dynamischen Methode sind 
hauptsächlich statische Bedarfswerte für die 
ergebnisunterschiede verantwortlich. eine 
differenzierung nach standorten oder er-
tragshöhen ist nicht gegeben. speziell bei der 
gesetzlich verankerten cc-Bilanz zeigen sich 
deutlich überhöhte salden. unterversorgung 
ist praktisch fast unmöglich. um die Vorgabe 
einer optimalen Bilanzklasse c nachzukommen, 
müssten verstärkt auch Nebenprodukte z. B. 
zur energetischen Nutzung, von den flächen 
geräumt werden. das widerspricht allerdings 
vielen untersuchungen, die eine abnahme der 
standorttypischen humusgehalte auswiesen. 
der sinn der derzeit gesetzlich vorgegebenen 
humusbilanzierung ist damit in frage gestellt. 
hier besteht ein dringender anpassungsbe-
darf, um fehlentscheidungen zur humus-
reproduktion und damit zur sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit zu vermeiden.
soll der humushaushalt im Betriebsmanage-
ment berücksichtigt werden, bedarf es ge-
eignete Methoden, die über die gesetzlichen 
Vorgaben hinausgehen und die individuellen 
Bewirtschaftungsbedingungen berücksichti-
gen. auf Basis der teilschlagbezogenen Bilan-

◼

zierung im Programm repro wird eine inner-
betriebliche Optimierung der humuswirtschaft 
ermöglicht. Jahresspezifische mineralische 
und organische düngung sowie haupt- und 
Nebenprodukterträge können zu einer großen 
Variabilität der einzelschlagbilanzen führen. 
dazu bieten nach mehrjährigen auswertungen 
schlagkarten wie in abbildung 4 visualisierte 
Grundinformationen. sie können als Pla-
nungsunterlagen für die anbaugestaltung 
und düngerverteilung dienen.

Fazit: für die umsetzung einer umwelt-
verträglichen Landbewirtschaftung ist 
eine humusbilanzierung unverzichtbar. 
Pauschale ansätze, wie cross compliance, 
sind als Grundlage eines gezielten Be-
wirtschaftungsmanagements ungeeignet. 
Betriebsspezifische standortbedingungen, 
ertragshöhe und Mineraldüngung sind 
wesentliche faktoren, welche einfluss auf 
den humushaushalt aufweisen und müssen 
daher Berücksichtigung finden. die nach 
der dynamischen humusbilanzmethode 
berechneten salden weisen eine deut-
liche Betriebsspezifik auf. standort- und 
bewirtschaftungsbedingte Bedarfswerte 
stehen individuellen humusersatzleistun-
gen gegenüber.
insgesamt ist eine Verschlechterung der 
humusversorgung zu vorangegangenen 
untersuchungen festzustellen, wohingegen 
der anteil extremer unterversorgung rück-
läufig war. die umsetzung ausgeglichener 
salden steht natürlich unter dem Vorbehalt 
der wirtschaftlichkeit und kann nur mit 
Berücksichtigung marktwirtschaftlicher Ge-
sichtspunkte erfolgreich sein. eine gezielte 
förderung regionaler futter- und eiweiß-
pflanzen sowie die gezielte Besserstellung 
von humusmehrenden energiepflanzen sind 
Möglichkeiten, die Ziele miteinander zu 
verbinden und gleichzeitig die betriebliche 
Ökonomie im auge zu behalten. (mö) NL

Abbildung 4:  
Nach mehrjährigen 
Auswertungen
bieten Schlagkarten 
visualisierte Grund-
informationen zum 
Humushaushalt
(1 HE entspricht
580 kg C/ha).

Abbildung 3: Vergleich der Humussalden nach 
unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden (hell-
grün: Optimalbereich von –75 bis 100 kg C/ha).
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Abbildung 2: Humusbilanzsalden (dynamische 
Methode) der Betriebe nach Agrargebieten (hell-
grün: Optimalbereich von –75 bis 100 kg C/ha).
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