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PIERRE IBISCH

Von naturgestützten Interventionen zur Pronaturierung – 
Ein Geleitwort

Im vermeintlichen Zeitalter der künstlichen Intelligenz greift Naturvergessenheit um 
sich. Noch nie in der gesamten menschlichen Geschichte war ein derartig hoher An-
teil der Menschheit dazu gezwungen, ohne direkten Kontakt zu Ökosystemen aufzu-
wachsen und zu leben, die nicht vom Menschen gesteuert oder gar geschaffen wur- 
den.

Natur ist das, was von selbst da ist, sich wandelt und vergeht. Natur auf dem Pla-
neten Erde ist seit Jahrmilliarden geprägt vom Leben, der globalen Biosphäre, dem 
Schauplatz der einzigen biologischen Evolution, die wir kennen. Es handelt sich um 
ein System aus Abermillionen von verschiedenen Arten, die miteinander interagieren 
und dabei Wälder und Moore schaffen, Savannen, Korallenriffe und die vielen anderen 
Ökosysteme organisieren. In diesen Ökosystemen werden Energie umgewandelt und 
immerzu neue Lizenzen für Lebensformen geschaffen, die die Funktionstüchtigkeit 
des großen Ganzen befördern. Die biologische Evolution ist ein sich selbst verstärken-
der Prozess, der die Erdoberfläche, die Ozeane und die Atmosphäre verändert – das ge-
samte natürliche Ökosystem.

Wir Menschen sind als Tierart in diesem Ökosystem entstanden, wir sind Teil die-
ser Erdennatur – doch viele von uns haben das vergessen oder nie gewusst. Im Zuge 
der biologischen Evolution entstand unsere Art, Homo sapiens, die zu Kultur befähigt 
ist. Diese Kulturfähigkeit bedeutet, dass wir als Individuen nicht immerzu das sprich-
wörtliche Rad von Neuem erfinden müssen, sondern im Zusammenwirken mit an-
deren Menschen und über Generationen hinweg eine gewaltige Schwarmintelligenz 
entfalten können. Diese kollektive Menschheitsintelligenz erlaubte die Erfindung von 
Technologien wie Buchdruck oder Internet, die wiederum ihre Wirkungen befördern 
und in ungeahnte Dimensionen wachsen lassen. Die Kultur und die Technologie haben 
mancherlei Annehmlichkeiten mit sich gebracht und einen sich scheinbar stetig voll-
ziehenden oder gar beschleunigenden Fortschritt.

Eine beträchtliche Nebenwirkung dieser kulturellen und technologischen Entwick-
lung – die man durchaus als Fortsetzung der biologischen Evolution mit anderen Mit-
teln ansehen kann – ist, dass wir uns vorgaukeln können, wir wären »etwas Besseres« – 
nämlich ein Lebewesen, das sich von den Fesseln des planetaren Ökosystems befreien 
und es nach eigenen Wünschen und Bedarfen umgestalten könne. Das ist zwar ein ver-
hängnisvoller Irrtum, aber die Idee verfängt. Leider könnte sie (vielen von) uns infolge 
der globalen Umweltkrisen das Überleben kosten. Es handelt sich aber auch um eine 
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Täuschung, die unzähligen Menschen Lebensqualität und Gesundheit nimmt, noch 
lange, bevor sie zur Überlebensfrage wird.

Die gute Nachricht: Dank unserer Schwarmintelligenz, unserer Kultur und Tech-
nologie sind wir immerhin so »gut«, erkennen zu können, was falsch läuft. Wir tragen 
als reflektierte soziale Wesen ein enormes Potenzial der Sozialität und Kooperativi-
tät in uns. Wir können empathisch sein und das Leben auch in anderen Formen als 
der unsrigen lieben; wir alle tragen die Anlagen zur Biophilie in uns. Deshalb waren 
wir befähigt, den Naturschutz und die Idee der Nachhaltigkeit zu erfinden – und wir 
erkennen auch naturbasierte Lösungen, mit denen wir uns ein Stück weit in den Rest 
der Natur zurücknesteln können. Das beginnt auf der individuellen Ebene und ist oft 
nur von kurzer Dauer: Ein Spaziergang im Wald oder am Meer regt unsere Sinne an 
und verknüpft uns mit Elementen der nichtmenschlichen Natur. Ein Waldbad kann 
der Beginn einer Naturtherapie sein. Das Gärtnern und Bewirtschaften von klei-
nen Flecken Land flößen uns Respekt für Werden und Gedeihen ein und zeigt uns: 
Das Leben ist nicht selbstverständlich. Es lässt uns auch unserer Verbindung mit 
den Energie- und Stoffströmen in der Natur gewahr werden. Die intensive Beschäf-
tigung mit Tieren kann uns lehren, dass wir Menschen so einzigartig gar nicht sind. 
Und wenn wir feststellen, dass wir in Tieren ein Stück weit uns selbst erkennen kön-
nen, aber auch, dass die Zuneigung zu ihnen Sinn stiftet und Zugehörigkeit, dann 
liegt es nahe, unsere Idee von Wohlergehen auch über unsere Existenz hinaus zu er- 
weitern.

Die Kontakte zu Elementen der Natur sind gut für uns, und dafür gibt es viele gute 
Gründe. Aber sie sind auch unerlässlich für die Gemeinschaft, von der wir ein Teil sind 
und in der wir wirken. Nur wer eine Verbindung zur Natur aufbaut, sei es zu Orchideen, 
Ameisen, Fröschen, einem Wald oder dem Meer, kann daraus ein Verantwortungs-
gefühl entwickeln. Das kann bei einzelnen so weit gehen, dass sie einen Auftrag ver-
spüren, die »Welt« retten zu müssen. Das ist angesichts unserer Lebensdauer und der 
winzigen Rolle, die wir selbst als Menschheit im Laufe der Existenz unseres Planeten 
spielen, zwar reichlich unrealistisch, aber dennoch – es ist im wahrsten Sinne des Wor-
tes sinnvoll. Die Natur tut uns gut, was dazu führt, dass wir ihr Gutes tun wollen – mit 
der Konsequenz positiver Wirkungen auf uns selbst und für andere Lebewesen. Eine 
der vielen systemischen Rückkopplungen im komplexen System des Lebens, diesem 
Übersystem, das seit Jahrmilliarden kontinuierlich existiert und auf diesem Planeten 
die Lebensbedingungen immer besser werden ließ.

Jeder Mensch ist ein atemberaubendes natürliches System, dessen Komplexität wir 
gar nicht hinreichend würdigen können. Führen wir uns allein die gewaltigen Zahlen 
vor Augen: Wir bestehen – je nach Alter und Geschlecht – aus 17 bis 36 Trillionen Ein-
zelzellen, die sich in 1200 Zellgruppen und 60 Gewebetypen organisieren. In unseren 
Zellen wirken ca. 1300 verschiedene Enzyme als Katalysatoren von ebenso vielen unter-
schiedlichen biochemischen Reaktionen (Hatton et al. 2023). Diese vielen Zellen arbei-
ten allesamt zeitgleich am Umsatz von Stoffen und Energie. In jeder Zelle laufen pro 
Sekunde Millionen von biochemischen Reaktionen ab. Zwangsläufig stellt man sich die 
Frage, warum das eigentlich funktioniert. Warum ergibt sich aus dieser gewaltigen Zahl 
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einzelner Prozesse ein Konzert, das am Ende bedeutet, dass ein Organismus lebt und 
gesund ist?

Die Antwort ist erstens, dass das Leben während der Evolution eine für uns un-
fassbar lange Zeit zum Experimentieren und Trainieren hatte und die Komplexität 
der ineinandergreifenden Reaktionen und Folgewirkungen Schritt für Schritt wuchs. 
Zweitens müssen wir feststellen, dass das Ganze ja gar nicht reibungslos funktioniert. 
In diesem komplexen »Hyperreaktor« Mensch passieren ständig Missgeschicke und 
Fehler. Allein das Kopieren der Funktionsanleitungen, die die Entstehung bestimm-
ter Enzyme an bestimmten Orten zu bestimmten Zeitpunkten steuern, ist fehlerhaft: 
Es kommt zu Mutationen und Problemen. Manche Zellen schaffen es nicht, sich An-
griffen von außen, etwa durch Krankheitserreger, zu erwehren. Aber wieder andere 
Reaktionen vermitteln Abwehr, Reparaturen und Korrekturen. Und so bleiben Zellen – 
und der Mensch – gesund. Zumindest so lange, bis sie eben doch erkranken oder gar 
sterben. Es ist ein gigantischer Aufwand, diese aberwitzige Komplexität am Laufen zu 
halten, der viel Energie und Arbeit kostet. Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein 
fortwährender und aktiver Prozess der Gesunderhaltung. Umso mehr, als wir in einer 
Welt leben, in der es viele Anlässe gibt, die die chemischen Reaktionen und das aus-
gefeilte Zusammenspiel aller organismischen Komponenten zum Entgleisen bringen, 
Zellen und Gewebe schädigen oder ganze Organismen bedrohen. Gesundheit und Un-
versehrtheit sind noch wunderbarer, als wir denken.

Wenn wir uns aber darauf einlassen, diese Komplexität, dieses unglaubliche Gewusel 
und oft auch chaotische – also stark zufallsbeeinflusste – Gewimmel von Zellen, Mole-
külen und Atomen nicht als Grund zur Beunruhigung zu sehen, sondern als Fundament 
unserer Gesundheit, dann können wir auch unseren Respekt für die Natur mehren, in 
der wir leben. Tatsächlich sind wir ja gar nicht dieses abgeschlossene System Mensch, 
das von einer ganz andersartigen Natur umgeben wird, die wir hin und wieder besuchen 
können. Vielmehr durchdringt diese andere Natur uns recht gründlich. Wir führen uns 
sie nicht nur als Nahrung zu, sondern sie besteht auch aus den Mikroorganismen, die 
in und auf uns leben – Bakterien, Pilze und Viren. Und zwar nicht zu knapp: Es handelt 
sich allein um 39 Trillionen Bakterien (also etwas mehr als die menschlichen Zellen; Sen-
der et al. 2016). Die meisten leben im Darm, die zweitgrößte Fraktion besiedelt unsere 
Haut, und der Rest wirkt in anderen Geweben. Das Mikrobiom, also die Gesamtheit der 
 Mikroben, die mit uns leben, ist vor gar nicht allzu langer Zeit regelrecht als übersehe-
nes Organ entdeckt worden. Es steht besonders eindrücklich für die Tatsache, dass wir 
alle Überorganismen sind. Gemeinsam mit unseren Mitbewohnern bilden wir einen so-
genannten Holobionten und sind wiederum Teil von Gefügen höherer Ordnung.

Die Mikroorganismen sind nicht nur Erreger von Infektionskrankheiten, als die 
wir sie nach ihrer Entdeckung lange fürchteten. Klar, viele lösen Erkrankungen aus 
oder verschlechtern sie. So spielen sie offenbar auch bei der Entwicklung etwa von be-
stimmten Krebserkrankungen eine Rolle, indem sie das krankhafte Systemgeschehen 
beeinflussen (Cao et al. 2024). Wie sich abzeichnet, wirken Mikroben auf die Stabilität 
des Genoms und können Mutationen hervorrufen, bedingen epigenetische Verände-
rungen an den Chromosomen, die dann sogar vererbt werden können, sie hemmen 
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Immunantworten und verändern den Stoffwechsel von Zellen. So weit, so böse. Aber 
auf der anderen Seite überwiegen offenkundig die positiven Wirkungen der Mikroor-
ganismen auf unsere Gesundheit – ja, wir wären ohne sie gar nicht überlebensfähig, 
etwa, weil sie für uns Nahrung aufschließen, Vitamine produzieren und uns mit ge-
sundheitsfördernden Stoffen fluten. Günstige Darmmikrobiome können wohl bis zu 
30 Prozent einiger Vitamine bereitstellen (Nysten und van Dijck 2023).

Es kommt nicht zuletzt darauf an, die richtigen Mikroben zum rechten Zeitpunkt bei 
sich zu haben. Und dies wird maßgeblich dadurch beeinflusst, wie viel nichtmensch-
liche Natur wir an uns heranlassen. Selbstverständlich ermöglichen die mobilen Winz-
linge die sehr bedeutsame Verbindung mit unserer Umwelt. Mit jedem Atemzug und 
jeglichem Schluck Wasser lassen wir Mikroben in unseren Körper. Bei jeder Berührung 
anderer Lebewesen tauschen wir Mikroben aus. Entsprechend macht es selbstverständ-
lich einen Unterschied, ob wir uns in einer Betonumwelt oder einem funktionstüch-
tigen, bioproduktiven Ökosystem aufhalten. Eine finnische Studie konnte zeigen, dass 
sich das Mikrobiom von Kindern in Kindertagesstätten veränderte, wenn sie sich in 
einer biologisch vielfältigen Umwelt aufhalten durften bzw. Kontakt zu verschiedenen 
Wildpflanzen und deren Mikrobiomen hatten (Roslund et al. 2020). Das aufregende Er-
gebnis war, dass sich damit bei den Kindern in der Folge die Konzentration von Im-
munmarkern erhöhte. Dies ist ein Hinweis darauf, wie Biodiversität ganz direkt die Ge-
sundheit beinflussen kann. Ein Experiment mit Mäusen konnte zeigen, dass Staub von 
einem biologisch vielfältigeren Boden ihre Darmmikrobiome veränderte. Unter an-
derem trat ein Bakterium häufiger auf, das den Stoff Butyrat produziert, ein Salz der 
kurzkettigen Fettsäure Buttersäure, dem erhebliche gesundheitsfördernde Wirkungen 
zugeschrieben werden (Liddicoat et al. 2020). In den Ökosystemen, aus denen wir uns 
mit großer zivilisatorischer Mühe entfernt haben, um in unseren Kunstwelten ein ver-
meintlich besseres und sichereres Leben zu führen, gibt es offenbar »alte Freunde«, 
die uns ziemlich guttun. Die Landschaften da »draußen« sind auch »Mikrobenschaf-
ten« (Robinson und Jorgensen 2020), die ein Teil von uns sind. Beziehungsweise sind 
wir – samt unserem Mikrobiom – natürlich auch ein Teil von ihnen. Die Mikrobiom-
forschung überrascht uns gerade fast täglich mit neuen Beweisen dafür, dass wir nicht 
allein wir sind, sondern sehr viele.

Die Wechselwirkungen, denen man auf die Schliche kommt, wirken teilweise gerade - 
zu abenteuerlich. Die Mikrobiome von Lebewesen und Ökosystemen scheinen eine 
Schlüsselrolle für die planetare und menschliche Gesundheit zu spielen (Sessitsch 
et al. 2023). Eine spannende Hypothese ist auch der »Love bug effect« (Robinson und 
Breed 2020): Auf der Grundlage von Befunden, dass unser Darmmikrobiom über die 
Produktion bestimmter Stoffe Einfluss auf unsere Stimmung und unser Verhalten 
nimmt, wird angenommen, dass bestimmte Mikroben uns sogar dazu bewegen könn-
ten, andere Organismen und die Natur zu mögen – also biophil zu sein. Aus der Sicht 
der Evolutionstheorie erscheint dies überaus sinnvoll. Es gilt ja: Wenn ein Holobiont 
seine Mitlebewesen und Symbionten liebt, liebt er sich selbst.

Reflektieren wir noch einmal die irrsinnig große Zahl von Zellen, Mikroben und 
deren Interaktionen, erkennen wir, auf wie vielen verschlungenen Wegen allein auf 
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mikroskopischem Niveau Gesundheit bewahrt wird. Natürlich geht es nicht allein um 
stoffliche Wirkungen, sondern – vor allem bei uns außergewöhnlich sinnesbegabten 
Menschen – um alle Signale und Reize, denen wir, unsere Zellen und unsere Symbion-
ten ausgesetzt sind. Wenn wir als komplexe Holobionten in dieser so komplexen Natur 
entstanden sind, ist es überaus logisch, dass diese vielen Wechselwirkungen  – nicht 
allein jene in unserem Körper – zu uns gehören. Temperaturreize, Feuchtigkeit, Geräu-
sche, Licht, Farben, Formen, Gerüche  – alles, was wir wahrnehmen und in unserem 
Gehirn verarbeiten, führt zu unbewusster und bewusster Orientierung, aber auch zur 
Verbindung mit dem großen Ganzen, zum Aufgehobensein. Die Natur um uns ist Teil 
unserer Erinnerung und unserer Identität.

Biodiversität ist gesund – für Ökosysteme und Menschen (Marselle et al. 2021; Aerts 
et al. 2018): Achtung, der Kontakt zu Vögeln und das Hören des Vogelgesangs können 
Ihre Gesundheit fördern (Hammoud et al. 2022; Zieris et al. 2023; White et al. 2023), 
ja, Vogelgezwitscher könnte Sie vor Einsamkeit und Gedächtnisverlust schützen (Hart 
2024)! Vielfältigere Vogelklangerlebnisse scheinen dabei wirksamer zu sein als einfa-
che, es kommt natürlich auch auf die Vogelarten an – und die zuhörenden Menschen 
(Buckley 2023). Wo mehr Vogelarten singen und flattern, bewerten wir die Umwelt  
positiver (Hedblom et al. 2014; Cameron et al. 2020). Fassen Sie Pflanzen an! Es könnte 
Ihren Stress reduzieren (Hassan und Deshun 2024). Zimmerpflanzen können Ihren 
Blutdruck senken (Han et al. 2022). Ein mit hölzernen Möbeln ausgestattetes Büro 
könnte Ihre Stimmung heben (Ojala et al. 2023). Der Geruch von Sommer und Bienen-
wachs kann glücklich machen (Glass et al. 2014). Das von Gerüchen ausgelöste Wohlbe-
finden hat physische, emotionale, kognitive und spirituelle Aspekte und ist stark mit 
der Erinnerung verbunden (Bentley et al. 2023). Grünere Städte senken die Sterblich-
keit, Gewaltbereitschaft und Kriminalität, sie heben die Stimmung und machen Sie 
aufmerksamer (Gong et al. 2023; Ogletree et al. 2022; Browning et al. 2022; Olszewska- 
Guizzo et al. 2022). Waldbaden und Waldheilung wirken – dabei geht es nicht um die  
Behandlung spezieller Krankheiten, sondern um eine allgemeine Stärkung von Ge-
sundheit und Immunabwehr sowie die Förderung der Lebensqualität (Park et al. 2021; 
Antonelli et al. 2022; Lee und Park 2020).

Müssen wir uns wundern, dass naturbasierte oder naturgestützte Interventio-
nen auf uns wirken? Natürlich nicht! Eher ist es Zeit zum Erstaunen, dass wir so lange 
glaubten, es ginge auch ohne. Entkopplung und Entfremdung von der Natur finden 
seit Langem statt. Nunmehr ahnen wir allerdings, dass diese Prozesse sehr viel weiter 
fortgeschritten sind, als wir glaubten. Diese Entkopplung und »Entbindung« (engl. dis-
connection) betreffen Individuen und ganze Gesellschaften. Die Treiber sind nicht nur 
materiell, kognitiv, erfahrungsbezogen und emotional, sondern auch philosophisch, 
soziokulturell, institutionell und politisch – und dabei ist das Problem in der Wissen-
schaft bislang immer noch zu wenig bearbeitet worden (Beery et al. 2023). Aber das 
Thema »Mensch und Natur« gewinnt in der Forschung an Bedeutung. So begründete 
etwa die British Ecological Society erst 2019 die Fachzeitschrift People and Nature (2019).

Die (Wieder-)Entdeckung der Bedeutung der Natur für das menschliche Wohlerge-
hen führte auch zur Beschreibung von sogenannten Ökosystemleistungen, die inter-
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national inzwischen gern auch nature’s contributions to people genannt werden (»Bei-
träge der Natur zum Wohle der Menschen«; Díaz et al. 2018). Der Begriff scheint die 
Natur etwas weniger zum Dienstleister zu degradieren, aber der Tatsache, dass wir Teil 
und abhängige Komponente der Natur sind, wird er auch nicht wirklich gerecht. Die 
versorgenden, regulierenden und kulturellen Ökosystemleistungen sind allseits be-
kannt, die Leistungen der Natur, die die Gesundheit von Menschen fördern, verdienen 
vielleicht eine ganz eigene Kategorie.

Die größere Aufmerksamkeit, die die Natur und die Natur-Mensch-Beziehungen in-
zwischen erhalten, macht Hoffnung. Definieren wir unsere Position auf diesem Pla-
neten neu, erden wir unser Denken. Aber es ist nicht das einzige Problem, dass wir 
Menschen uns aus der »freien Natur« entfernt haben. Viel problematischer ist, dass wir 
dieser Natur alles nehmen, was diese für ihre eigene Gesundheit benötigt. Auf der Jagd 
nach einem guten Leben zerstören wir emsig die Substanz, Vielfalt und Komplexität, 
den Zusammenhang und die systemischen Wechselwirkungen in der Natur – unsere 
Lebensgrundlagen. Jeder Kontakt mit Naturelementen hilft uns ein wenig, unsere Ge-
sundheit zu bewahren – dafür werden in diesem Buch viele Belege zusammengetra-
gen, die vielfältig inspirieren. Allerdings kann eine überaus kranke Natur uns Men-
schen immer weniger gesund machen oder erhalten.

Wir haben nunmehr die vielleicht größte zivilisatorische Aufgabe zu bewältigen. Sie 
heißt Naturschutz und ist deutlich umfassender, als seine Erfinder es vor über 150 Jah-
ren ahnen konnten. Wir müssen die Gesundheit der Natur bewahren, von der wir ein 
Teil sind – die Natur, die uns trägt und erhält. Aber dieser Naturschutz geht über etwas 
Artenschutz hier und dort oder das Errichten von Krötenzäunen und das Schaffen von 
Schutzgebieten weit hinaus. Wir müssten theoretisch viele zerstörte Teile der Natur 
und vor allem Beziehungen in ihr, soweit es irgend geht, reparieren. Natur ist allerdings 
keine Maschine, die man nach einem Schaden wieder zusammenschrauben kann. Die 
Aufgabe der sogenannten Renaturierung ist wohl eine unmögliche, weil es nicht klap-
pen wird, einen früheren Zustand der Biosphäre wiederherzustellen. Ausgestorbene 
Arten sind für immer verloren. In den Zeiten einer vom Menschen ausgelösten Klima-
krise, die leider droht, außer Kontrolle zu geraten, gilt in noch stärkerem Maße, dass 
die Lösung nicht darin besteht, einen Naturzustand der Vergangenheit überhaupt nur 
anzustreben. Der Weg zurück zur alten Natur ist versperrt. Die Ökosysteme haben sich 
stark verändert und sie müssen es weiterhin tun – hoffentlich, ohne dabei ihre Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit zu verlieren. Sprechen wir besser von einer nach vorn  
gerichteten Pronaturierung. Sie bedeutet, dass wir überall der Natur wieder mehr Raum 
und Zeit geben müssen, damit sie sich fortentwickeln und ihre emergenten Wirkungen 
entfalten kann. Das gilt in den Meeren und in allen Landschaften, aber diese Pronatu-
rierung muss auch in uns selbst stattfinden: in unseren Körpern, unseren Mikrobio-
men und in Bezug auf unsere Beziehungen zu allen anderen Naturelementen. Nicht 
nur unser Körper, unsere Ernährungs- und Lebensweise, sondern auch unser Denken 
müssen pronaturiert werden.
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Idealerweise sind naturgestützte Interventionen nur ein erster Schritt von Erkennt-
nis und Praxis hin zu einem art- und biosphärengerechten guten Leben. Möge dieses 
vielseitige Buch hierzu einen Beitrag leisten.

Pierre L. Ibisch
Professor für Sozialökologie der Waldökosysteme, Centre for Econics and Ecosys-
tem Management, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
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Vorwort

Die drei Herausgeberinnen leben privat mit Tieren in oder mit der Natur. Zum Teil ar-
beiten sie auch täglich mit ihnen.

Renée Vroomen-Marell lebt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in 
den Niederlanden. Sie hält Zwergschafe der Rasse Ouessant und teilt ihr Leben mit 
zwei Hunden. Biodiversität ist ihr ein großes Anliegen. Ihr Haus zieht Wildtiere wie 
Eichhörnchen und Kohlmeisen an. Sie arbeitet als pädagogisch-psychologische The-
rapeutin mit Kindern und Jugendlichen vor Ort wie in ihrer Privatpraxis, dabei nutzt 
auch sie die tiergestützte Therapie. Im Jahr 2022 gründete sie eine Stiftung (Stichting  
Animal Assisted Therapy Limburg), die Fachleute im Bereich der Tiergestützten Thera-
pie zusammenbringt. Schulungen und Auffrischungskurse sind ein Schwerpunkt des 
Angebotes.

Zu Bernadette Roos Steigers Lebensgemeinschaft gehören Pferde, Esel, Ziegen, 
Hunde, Kaninchen, Hühner und Katzen. Sie lebt auf einem ehemaligen Bauernhof in 
der Schweiz. Sie pflegt außerdem einen Nutzgarten und achtet dabei auf Biodiversität. 
Da nistet sich auch mal ein Igel unter dem Stroh im Stall ein. Als Psychiaterin und Fo-
rensikerin begleitete sie hundegestützte Therapien im Freiheitsentzug, auch im Hoch-
sicherheitstrakt.

Theres Germann-Tillmann ist ebenfalls aus der Schweiz und lebt mit ihrem  
Mann und zwei Berner Sennenhündinnen in einem kleinen Dorf auf dem Land. Auf 
900 Quadratmetern rund um das alte Bauernhaus lancierte sie 2017 mit einem kleinen 
Team ein Biodiversitätsprojekt auf einer Bauparzelle. Mittlerweile wurde es prämiert 
und von Bio Terra zertifiziert. In ihrer Scheune nisteten sich 2022 Schleiereulen ein 
und zogen vier Küken groß – eine Sensation für viele Naturfreunde und Vogelexper-
tinnen. 

Als Fachfrau für Tiergestützte Therapie und Pädagogik arbeitete sie als Pionierin in 
Kitas, Schulen und insbesondere dem Freiheitsentzug. Sie begleitet mit den Hunden 
außerdem Patienten und Patientinnen mit psychischen Störungen.

Unsere vielfältigen Erfahrungen mit Tiergestützter Therapie und Pädagogik so-
wie unser naturnahes Leben haben uns motiviert, dieses Buch zu schreiben. Naturge-
stützte Interventionen gewinnen in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. 
Mehr dazu im Kapitel Einleitung.

Dieses Buch schreiben wir insbesondere für Fachleute aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen, die bereits naturgestützt arbeiten und sich noch mehr dafür engagie-
ren möchten. Das Werk soll jedoch auch allen Interessierten einen Überblick geben, 
die sich über diese Ansätze informieren möchten. Expertinnen und Experten aus 
Deutschland, Österreich und Kanada ergänzen unser interdisziplinäres und interna-
tionales Herausgeberinnenteam, worüber wir uns sehr freuen.
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Was erwartet Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in diesem Buch?
Wir skizzieren unter anderem eine Taxonomie naturgestützter Therapien, Pädago-

gik, Aktivitäten und Coaching. Über Jahre wurde beispielsweise von Hundetherapie ge-
sprochen, obwohl nicht der Hund therapiert wird, sondern Menschen mit Unterstüt-
zung von Hunden. Allmählich setzte sich die Bezeichnung hundegestützte Therapie 
durch. (Übrigens existiert die Hundetherapie tatsächlich, wenn Hunde zu Tierpsycho-
logen und Tierpsychologinnen in die Therapie gehen.)

Wir werden also auf die Begrifflichkeiten achten sowie Definitionen vorschlagen.
Wir zeigen die Zusammenhänge zwischen Klimaveränderung, Bedürfnis nach na-

turgestützten Interventionen und Nachhaltigkeit auf. Der Entfremdung des Menschen 
von der Natur widmen wir ein ausführliches Kapitel. Die Beziehungen zwischen Natur, 
Gesundheit und Prävention bilden ebenso einen Schwerpunkt wie Lösungsansätze im 
Bereich naturgestützter Interventionen und Green-Care-Angebote. Darüber hinaus ge-
ben Studien unseren Ausführungen die wissenschaftliche Basis.

Als Leserin und Leser dürfen Sie sich auf eine sachliche und manchmal auch her-
ausfordernde Lektüre zu dem Themenkreis naturgestützte Angebote und Methoden 
einstellen.

Abb. 0.1: Junge, hungrige Schleiereulen warten vor dem Nistkasten.  
Foto: L. Schneider. 
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THERES GERMANN-TILL MANN

 Einleitung

»Grün ist die Hoffnung.« Sicherlich kennen Sie die Redewendung. Sie bezeichnet die 
positive Sicht auf die Zukunft. Wussten Sie außerdem, liebe Leserinnen und Leser, wel-
che Wirkung die Psychologie der Farbe Grün zuspricht? Grün beeinflusst unsere Har-
monie und unser Gleichgewicht. Es wirkt entspannend und beruhigend und wird als 
ausgleichend für unseren mentalen, emotionalen und physischen Energiehaushalt be-
zeichnet. Grün steht vor allem auch für das Wachstum in der Natur. Wenn nach der 
Winterstarre Bäume und Pflanzen wieder sprießen und die ersten Blätter sichtbar wer-
den, sind das die ersten Anzeichen des stets wiederkehrenden Wachstums, und dies 
weckt unsere Vorfreude auf den Frühling.

Der Farbe Grün wird in der Psychologie zusätzlich eine heilungsfördernde Wirkung 
zugesprochen. Deshalb wird sie gerade bei Therapien mit Menschen, die an einer psy-
chischen Störung leiden, eingesetzt. Zum Beispiel werden auch Zimmer in psychiatri-
schen Kliniken grün gestrichen, um den positiven Einfluss der Farbe auf den Heilungs-
prozess zu nutzen.

Auch die Wirtschaft hat die positive Wirkung der Farbe entdeckt. »Alles im grü-
nen Bereich« gilt beispielsweise auch in der Lebensmittelindustrie, die zunehmend 
ihre Produkte mit grünen Labels oder Schriftzügen versieht, auch wenn es sich nicht 
um »Bio«-Produkte handelt. Die Werbung ist ebenfalls auf die Farbe Grün und ihre 
Wirkung gekommen und versucht dadurch den Verkauf anzukurbeln. Dass sich mit 
»Grün« viel Geld verdienen lässt, wird in Kapitel 8 näher beleuchtet.

In diesem Werk geht es jedoch nicht um Marketing und wie Grün die Verkaufszah-
len fördert. Wir möchten einen Überblick über naturgestützte Angebote geben und 
den Begriff »Green Care« konkreter beleuchten. Dabei geht es um die »lebendige« 
Farbe Grün in all ihren Schattierungen. Dabei legen wir den Fokus »Grün« auf Tiere, 
Pflanzen und Landschaften, und welchen Beitrag sie zur Gesundheit des Menschen 
leisten (vgl. Kapitel 2, Definitionen und Begriffe). 

In einem ersten Teil erörtern wir Grundlagen und Allgemeinwissen. Wir beleuchten 
den Alltag und die Herausforderungen für den Menschen im 21. Jahrhundert. Unter an-
derem widmen wir uns der Entfremdung im digitalen Zeitalter, dem stetig wachsenden 
Druck in einer Leistungsgesellschaft, der damit einhergehenden Selbstentfremdung 
sowie dem rasant fortschreitenden Klimawandel mit seinen zahlreichen »Nebenwir-
kungen«. Wir werden den Umgang mit der Natur sowie ein Verständnis für die Ökologie 
thematisieren. Dabei werden wir es nicht belassen, sondern zeigen mögliche Lösungs-
ansätze für die Schwierigkeiten und Probleme auf. Bei dem Versuch, die einzelnen Be-
griffe zu definieren, ist uns aufgefallen, dass es an einer wegweisenden Taxonomie 
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hinsichtlich naturgestützter Interventionen wie Therapie, Pädagogik und Prävention 
mangelt. Diese Lücke versuchen wir zu schließen, indem wir dazu einen Vorschlag ma-
chen; Begrifflichkeiten wie Therapie oder Coaching präzisieren wir. Dabei rücken wir 
die Wortendung »-gestützt« ins Zentrum unserer Überlegungen. (Klinische) Indikatio-
nen für naturgestützte Interventionen für unterschiedliche Zielgruppen und Fachbe-
reiche werden skizziert. Wir werden den gesundheitlichen Aspekt aus verschiedenen 
Perspektiven eingehend betrachten, wobei beispielsweise das bio-psycho-soziale Mo-
dell und One Health eine wichtige Rolle spielen. Teil 1 beschließen wir mit der ökolo-
gischen und wissenschaftlichen Perspektive auf naturgestützte Interventionen sowie 
mit einer Übersicht über die wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema.

In Teil 2 rücken wir die Farbe Grün, sprich, die Natur mit ihren zahllosen Facetten, 
ins Zentrum. Anhand verschiedener Methoden zeigen wir die therapeutische, heil-
same und präventive Wirkungsweise der Natur auf. Wir stellen unter der Überschrift 
»Naturgestützte Angebote« eine ganze Palette von naturgestützten Therapien über so-
ziale Landwirtschaft bis hin zur umweltgestützten Pädagogik vor. Dabei fehlen auch 
die Klimatherapie sowie das Waldbaden nicht. Den Begriff »Green Care« betrachten 
wir aus der Sicht von aktuellen Strömungen. Anhand konkreter Fallbeispiele aus ver-
schiedenen Fachbereichen der naturgestützten Intervention wird deren Nutzen greif-
bar. Zum Schluss bietet der »Ausblick« eine Perspektive auf die Zukunft. Das Ziel der 
naturgestützten Interventionen soll lauten: Naturräume schaffen für die Gesundheit, 
um in und mit der Natur zu »arbeiten«.

Abb. 0.2: Gesundheit basiert auf dem Zusammenspiel mit der Natur.  
Foto: N. Hanck. 



RENÉE VROOMEN-MARELL

1 Herausforderungen im 
21. Jahrhundert

»Der härteste und wichtigste Kampf des 21. Jahrhunderts wird ohne Waffen  
geführt. Die Werkzeuge dieses Kampfes heißen: Energieeffizienz, Energie  
sparen und erneuerbare Energien.« 
Franz Alt1

1.1 Einführung

Im 21. Jahrhundert stehen wir vor Herausforderungen. Sie sind Teil der Realität, in der 
wir alle leben, aber auch als Anbieter*innen von naturgestützten Interventionen arbei-
ten. Unsere Zeit bringt eine Reihe einzigartiger Herausforderungen mit sich, die die 
Welt in verschiedenen Bereichen betreffen. Sie bilden ein komplexes Geflecht von Pro-
blemen, die den Menschen zwingen, sich anzupassen und Lösungen zu finden. Einige 
der wichtigsten Problemkreise umfassen den Klimawandel, die Überbevölkerung, Res-
sourcenknappheit, soziale Ungleichheit, technologische Entwicklung inklusive künst-
licher Intelligenz sowie globale Konflikte. Diese Klippen erfordern innovative Lösun-
gen und eine Zusammenarbeit auf globaler Ebene, um eine nachhaltige und gerechte 
Zukunft zu schaffen. Die enorme Menge an Informationen zu gesellschaftlichen Pro-
blemen führen häufig zu polarisierenden Diskussionen. Das birgt Konfliktpotenzial 
und führt möglicherweise zu Spaltungen, sogar innerhalb von Familien. Uns geht es 
hier nicht darum, politische Positionen zu beziehen oder Sie als Leser*innen von unse-
rer Meinung überzeugen, daher beschränken wir uns im Folgenden auf Fakten.

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg veröffentlicht auf 
ihrer Website den aktuellen Stand der Herausforderungen in Bezug auf den Klima-
wandel2:

 ▖ Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Erde immer wärmer wird und der Klima-
wandel vom Menschen gemacht ist.  Bereits heute ist es weltweit durchschnittlich 

1 https://kphvie.ac.at/sdg/sdg-ziele.html?detailDceUid=39198&cHash=7a085ca16d2c7edbeeee
4984832f6b77 (Abrufdatum: 19. 2. 2023)

2 https://www.lpb-bw.de/klimawandel (Abrufdatum: 19. 2. 2023)
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1,1  Grad wärmer als zu vorindustriellen Zeiten.  Das bestätigt auch der neueste  Ab-
schlussbericht des Weltklimarats vom März 2023.

 ▖ Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, haben sich 2016 alle 
U N-Mitgliedsstaaten im Pariser Klimaabkommen darauf geeinigt, die globale Erd-
erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken.

 ▖ Die Wissenschaftler:innen erwarten, dass eine globale Erwärmung von 1,5 Grad be-
reits um 2030 im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erreicht sein werde, zehn 
Jahre früher als noch 2018 angenommen. Um das im Pariser Klimaabkommen verein-
barte 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 
halbiert werden.

 ▖ Die Folgen des Klimawandels sind verheerend: Der Meeresspiegel steigt, die Schnee-
decke und sommerliche Eisdicke in der Arktis schmelzen. Naturkatastrophen wie 
Hitzewellen, Dürren, Stürme, Starkregen und Überschwemmungen nehmen zu. 
Landverlust aufgrund des steigenden Meeresspiegels, Wüstenbildung und Landde-
gradierung sowie Artensterben an Land und zu Wasser sind weitere Folgen. Millio-
nen Klimaflüchtlinge wären dann keine Seltenheit mehr.

Während wir dieses Buch schreiben, fand Anfang Dezember 2023 die Weltklimakonfe-
renz in Dubai statt. Im Mittelpunkt der COP28 standen die Diskussion über den Klima-
wandel und die Maßnahmen zur Begrenzung der globalen Erwärmung. Die wichtigs-
ten Punkte der Abschlusserklärung der Konferenz lauteten3:

 ▖ Ausstieg aus fossilen Brennstoffen: Die Länder einigten sich darauf, bis 2050 »Netto-
Null-Emissionen« zu erreichen. Das bedeutet, dass sie weiterhin fossile Brennstoffe 
nutzen dürfen, diese aber z. B. durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert wer-
den müssen. In den nächsten zehn Jahren müssen die Maßnahmen zum Ausstieg 
aus fossilen Brennstoffen beschleunigt werden.

 ▖ Verdreifachung der weltweiten erneuerbaren Energien bis 2030: Es wurde beschlos-
sen, den Anteil erneuerbarer Energien zu verdreifachen. Zusätzliche Investitionen 
in erneuerbare Energien können den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren 
und zu einer Preissenkung für Strom aus Sonne und Wind führen.

 ▖ Klimaschadensfonds für Länder des Globalen Südens: Ein Fonds soll armen Natio-
nen helfen, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Die bisher einge-
gangenen finanziellen Mittel reichen zwar aus, um dem Fonds einen Grundstock 
zu bieten, es sind aber nicht genug, um die betroffenen Staaten in Zukunft vollstän-
dig entschädigen zu können.

Diese Aufzählung verdeutlicht, wie hoch der Handlungsbedarf auch in Zukunft noch 
ist.

3 https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a46127292/slotverklaring-klimaattop-
cop28-dubai (Abrufdatum: 19. 2. 2024)
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