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Vorwort

Die Sturmflut, wenn Sie kdme, ich wiir-
de sie fur ein Gleichnis dessert nehmen,
was iiber uns hereindroht. Fur ein Zei-
chen des Himmels, dass wir vielleicht
aus unserem frevelhaften Taumel, aus
unserem Schaum- und Traumleben
erwachen, emporschrecken...

(nachF. Spielhagen, Sturmflut, 1876)

Das apokalyptisch anmutende Zitat bezieht sich nicht auf den heutigen Nutzungs-
druck auf die Kustenlandschaft. Es kniipft vielmehr an den spekulativen und rilck-
sichtslosen Bau eines Kriegshafens nebst Eisenbahnlinie an, die Opfer der Sturm-
flut von 1872 wurden. Die Geschichte ist Dichtung, kann aber als Metapher daftir
dienen, was passiert, wenn der Kustenraum ohne Riicksicht auf die durch die na-
turliche Dynamik und Belastbarkeit gesetzten Grenzen beansprucht wird.

Vor letztgenanntem Hintergrund zeigt die vorliegende Arbeit am Beispiel des
Kustenschutzes tatsachliche und rechtliche Moglichkeiten auf, um die (Ostsee-)
Kiistenraume im weitestgehenden Einklang mit den naturraumlichen Bedingungen
und damit zugleich zum Nutzen aller zu entwickeln. Die Arbeit soil zugleich einen
Beitrag zum rechtlich bislang wenig untersuchten Umgang mit nicht oder kaum
beeinflussbaren Naturvorgangen leisten. Hierbei ist die Darstellung vom Gedan-
ken der Akzeptanz der naturraumlichen Bedingungen getragen. Umwelt- und Na-
turschutz sind kein altruistischer Selbstzweck, sondern Voraussetzung ftir das
dauerhafte Uberleben der Menschheit selbst. Obgleich es sich hierbei um eine
Binsenweisheit handeln mag, ist dieser Ausgangspunkt fur das Verstandnis der
Arbeit von Bedeutung. Er war Richtschnur fur die Problemanalyse und, soweit
moglich, fur die Losungsfindung. Gleichwohl liegt einer wissenschaftlichen Dar-
stellung immer auch ein Prozess zugrunde. Die Gedankenwelt verandert sich, auch
nach Abschluss der Untersuchung. In diesem Lichte erheben die Ergebnisse der
Arbeit keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit. Im Gegenteil: Sie sollen zur Diskussi-
on und weiterer Forschung anregen.

Die Arbeit, die im Sommersemester 2003 bei der Juristischen Fakultat der Uni-
versitat Rostock als Promotion angenommen wurde, beriicksichtigt in der jetzt



VIII Vorwort

vorliegenden Form Gesetzgebung, Rechtsprechung und relevante rechtswissen-
schaftliche Literatur bis zum 31.01.2005.

Am Entstehen und Gelingen haben auf die eine oder andere Art viele beigetra-
gen. Mein herzlichster Dank gilt zuerst Prof. Dr. Czybulka, der die Arbeit die gan-
ze Zeit iiber intensiv betreute. Ohne seinen fachlichen und personlichen Einsatz
hatte die Arbeit so nicht entstehen konnen. Der Begriff ,,Doktovater" hat in ihm
eine passende Entsprechung gefunden. Ich bedanke mich weiterhin bei Prof. Dr.
Marz filr die Erstellung des Zweitgutachtens, bei Prof. Dr. Lampe vom Geogra-
phischen Institut der Universitat Greifswald filr die Begutachtung des naturwis-
senschaftlichen Teils und bei Prof. Dr. Winkler von Mohrenfels filr die angeneh-
me Leitung der Disputation. Bedanken mochte ich mich auch bei Prof. Dr. Kauf-
fold von der Gesellschaft der Foderer der Universitat Rostock fur die Pramierung
mit einem Joachim-Jungius-Preis und stellvertretend fur die Gesellschaft filr Um-
weltrecht und ihrem Preisgremium bei Prof. Dr. Dolde und Dr. Paetow fur die
Auszeichnung mit einem Umweltpreis. Nicht zuletzt bin ich Herrn Carlsen, Prof.
Dr. Louis und Frau Reschke filr die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe
,,Natur und Recht" dankbar.

Viele Freunde und Bekannte trugen ganz wesentlich zum Gelingen der Arbeit
bei, sei es durch fachlichen Rat, technische Hilfe, Korrekturlesen oder wohltuende
Ablenkung. Ich bedanke mich bei Michael Berlin, Barbel Boldt, Olaf Deinert,
Christian Fiigner, Martin Gellermann, Jacqueline Heller, Erika Heller, Sabine und
Michael Kroger, Heiko Krliger, Stepfen Lange, Uwe Miiller, Mike Pothig, Falk
Schieweck, Katrin Stredak, Maggi Werth und Kristin Zscheile. Mit der Veroffent-
lichung endet zugleich ein Lebensabschnitt, der trotz vieler schoner Erlebnisse
nicht immer einfach war. In schwierigen Zeiten hatten die Hauptlast wohl meine
Lebenspartnerinnen zu tragen. Filr den Beistand, den ich von ihnen in jeglicher
Hinsicht erfahren habe, bedanke ich mich bei Sylva Frohlich und Juliane Holtz.
Bei Aktualisierung und Publikation stand mir Karin Boldt zur Seite. Sie war im-
mer filr mich da und hat einen groBen Schritt filr mich gewagt. Ihr gehort nicht nur
mein besonderer Dank. Letztlich ware ohne meine Eltern das alles nicht moglich
gewesen. Sie haben mich in jeder Lebenslage und stets von ganzem Herzen unter-
stiltzt. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Stralsund, im Marz 2005 Thomas Bosecke
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