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DM   Deutsche Mark 

Drs   Drucksache 

DWA   Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 

EAGLF  Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 

F.D.P.   Freie Demokratische Partei 

GAP   Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union 

GE   Getreideeinheit 

GL   Grünland 

GRANO Gestaltung Regionaltypischer Agrarlandschaften in Nordost-
Deutschland 

GUVG Gewässerunterhaltungsverbandsgesetz 

GWR   Grundwasserregulierung 

ha   Hektar 

IMUZ  Instytut Melioracji i U�ytków Zielonych (= Institut für Melioration und 
Graslandwirtschaft) 

IOS   Institutions of Sustainablity 

IRS   Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung 

KAG   Kommunalabgabengesetz 

KAP   Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion 

KULAP  Kulturlandschaftsprogramm 

KWP   Kombinat Wassertechnik und Projektierung 

LAWA  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 



xx Abkürzungsverzeichnis 

 

LEADER  Liaison entre actions de développement de l´économie rurale (= 
Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raums) 

LN   Landwirtschaftliche Nutzfläche 

LPG   Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft 

LPG (P)  Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (Pflanzenproduktion) 

LPG (T)  Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (Tierproduktion) 

LUA   Landesumweltamt 

LV   Landesverband 

MDS   Most Different System 

MeAnlG  Meliorationsanlagengesetz 

MELF   Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

MG   Meliorationsgenossenschaft 

MLUR   Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung 

MSS   Most Similar System 

MTS   Maschinen-/Traktoren-Station 

MUNR  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 

NIÖ   Neue Institutionenökonomie 

NRW   Nordrhein-Westfalen 

NSG   Naturschutzgebiet 

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics (= Systematik der 
Gebietseinheiten für die Statistik) 

o.A.   Ohne Autor 

o.S.   Ohne Seitenangaben 

PDS-LL  Partei des demokratischen Sozialismus – Linke Liste 

PlPr   Plenarprotokoll 

PNS   Planungen in Natur und Siedlung 

RGW   Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

SED   Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

SRU   Sachverständigenrat für Umweltfragen 

SUTRA  Strukturwandel und Transformation im Agrarbereich 

USD   US-Dollar 

VdgB   Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 

VEG   Volkseigenes Gut 

VR   Volksrepublik 
WHG   Wasserhaushaltsgesetz 

WuBV   Wasser- und Bodenverband 

WVG   Wasserverbandsgesetz 

WWD   Wasserwirtschaftsdirektion 

WRRL   Wasserrahmenrichtlinie 

ZBO   Zwischenbetriebliche Bauorganisation 




