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Einleitung 1

Einleitung

Einleitung
Ich bin in Budapest geboren und lebe seit 1962 in Deutschland. Mit dieser Zusammenstellung empfehle ich

Balaton/Plattensee als Reiseziel. Ungarische Thermalb�der die nicht unmittelbar am Balaton sind finden Sie auch in

diesem Text.

Ein Tipp: nutzen Sie oft die Suchfunktion und damit den wichtigsten Vorteil gegen�ber Reisef�hrer auf Papier.

Lange Texte wird man auch in der Zukunft in Buchform bevorzugen und nicht auf Bildschirm oder Smartphone

lesen. Mit der Suchfunktion konzentrieren Sie sich auf aktuelle Schwerpunkte der Reiseplanung oder unterwegs.

Weitere Empfehlungen:

� Budapest 2012 Reisef�hrer

http:/ / www. amazon. com/ dp/ B004URV2C4

� Who killed Wallenberg?

http:/ / www. amazon. com/ dp/ B004UB36KG Am 4. August 2012 ist der 100. Geburtstag von Raoul Wallenberg

� Studium, Berufsjahre, IT-Projekte

http:/ / www. amazon. com/ dp/ B004DUN6LS meine 50 Jahre in Deutschland

Die erste Version der Reisef�hrer habe ich f�r meine Tochter f�r ihre Ungarn Reise im Sommer zusammengestellt.

Ich kann diesen Reisef�hrer in der Zukunft nach den W�nschen der Leser gerne aktualisieren, erweitern. Bitte Ihre

Vorschl�ge an mich.

Die Kontaktadresse ist dbforum@online.de
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Balaton

Balaton

Der Balaton vom All aus gesehen (Landsat-Satellitenfoto aus dem Jahr 2000)

Geographische Lage Westungarn

Zufl�sse Zala

Abfluss Si� Kanal

St�dte am Ufer Keszthely, Si�fok

Gr��ere St�dte in der�N�he Veszpr�m

Daten

Koordinaten 46��47��N, 17��34��O 
[1]

Koordinaten: 46��47��N, 17��34��O 
[1]

H�he �ber Meeresspiegel 104�m

Fl�che 594�km�

L�nge 79�km

Breite 12.7�km
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Volumen 1,9 km�

Umfang 195�km

Maximale Tiefe 12.5�m

Mittlere Tiefe 3.25�m

Einzugsgebiet 5.800�km�

Besonderheiten gr��ter See Mitteleuropas, Weinanbau, Schnapsbrennerei

Landsat 7-Aufnahme des Balatons (aus NASA World Wind-Bildern erstellt)

Der Balaton (deutsch Plattensee) liegt in Westungarn, ist der gr��te Binnensee und neben dem Neusiedler See im

Burgenland auch der bedeutendste Steppensee Mitteleuropas. Insgesamt ist er 79�km lang und im Mittel 7,8�km

breit. Die Fl�che betr�gt jetzt 594�km�, damit ist er 14�km� gr��er als der Genfer See und 58�km� gr��er als der

Bodensee.

Durch die Halbinsel Tihany wird er in der Mitte seiner west-�stlichen L�ngsausdehnung auf 1,3�km eingeschn�rt.

Die durchschnittliche Tiefe betr�gt 3,25�m, die maximale Tiefe 12,5�m. Diese geringe Tiefe erleichtert die

Durchw�rmung, im Sommer steigt die Wassertemperatur auf bis �ber 30��C. Das S�dufer des Sees ist flach, das

Nordufer wird von den Weinbergen des Badacsony und den Ausl�ufern des Bakony ges�umt.

Die R�mer nannten den Balaton Pleso. Der ungarische Name stammt vom slawischen blatna, was so viel bedeutet

wie sumpfige Marsch. Die Str�nde, die Heilb�der und Thermalquellen um den See ziehen Badetouristen an, neben

der Hauptstadt Budapest das wichtigste Tourismuszentrum Ungarns. Wirtschaftliche Bedeutung haben der

Weinanbau und der Fischfang.

Geografie des Plattensees
Der Balaton liegt in der Mitte Transdanubiens zwischen dem S�dostrand des Bakony-Gebirges, dem Somogyer

H�gelland und der Landschaft Mez�f�ld.

Flussm�ndung der Zala in den Balaton. Im

Hintergrund die Stadt Keszthely

Zu- und Abfl�sse

Der Fluss Zala ist mit 138�km L�nge und einem durchschnittlichen

Volumenstrom von 6�m�/min einer der kleineren Fl�sse Ungarns,

allerdings der gr��te Zufluss des Balatons. Die Zala m�ndet im Norden

in den Kis-Balaton, um dann zu versumpfen.

Die Sumpfzonen und Schilfregionen des Kis-Balatons dienen als

nat�rlicher Wasserfilter und beherbergen viele seltene Pflanzen-,

Reptilien- und Vogelarten. S�dlich von Keszthely tritt die Zala mit

Sauerstoff angereichert und gereinigt aus dem Sumpfgebiet aus und

m�ndet einige hundert Meter weiter �stlich in den Balaton.
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Der See im Altertum

Vulkanische Berglandschaft angrenzend zum

Balaton

Au�er von der Zala wird der See von etwa 30 st�ndigen und 20

periodischen Wasserl�ufen gespeist. Um den Wasserstand des Sees

regeln zu k�nnen, wurde nahe Si�fok die Si�-Schleuse erbaut.

�bersch�ssiges Wasser wird �ber den Si�-Kanal �stlich von Szeksz�rd

direkt in die Donau geleitet. Dieser Kanal wurde zum Teil schon in der

R�merzeit angelegt und wird bereits bei Plinius dem �lteren erw�hnt.

Der einzige Quellzufluss des Balatons liegt im Seegraben nahe der

Halbinsel Tihany bei etwa 12 Metern.

Geologie

Die Landschaft des Balatons ist haupts�chlich aus mesozoischen

Schichten aufgebaut, die den Gesteinen der Alpen �hneln. Dieses

Krustensegment wurde jedoch nach Osten verschoben, bevor die Alpen

aufgestaucht wurden. Daher haben die Schichten ihren urspr�nglichen

Verbund bewahrt. Der Balaton entstand etwa vor 15.000 Jahren im

Holoz�n durch Erosion. Vermutlich wurde das Becken durch Wind frei

geweht. In der N�he der heutigen Stadt Keszthely bildeten sich

mehrere kleine Seen, die sich miteinander verbanden und im Laufe von

5.000 Jahren nach Nordosten vergr��erten. Geologische Formationen

zeugen von einem einst regen Vulkanismus, sichtbar wird dies an den

Basalts�ulen am Badacsonyberg, dem Geysirkegel in Tihany oder dem

Thermalsee von H�v�z.

Hydrografie

Hydrologie

Der Wasserstand des Sees wird durch Niederschlag, Zufluss, Verdunstung und die Wasserstandsregelung der

Si�-Schleuse beeinflusst. Auf das 5.800�km� Einzugsgebiet gelangen j�hrlich knapp eine Milliarde Kubikmeter

Regenwasser, die den Balaton oder zumindest das Grundwasser speisen (das entspricht dem j�hrlichen

Wasserverbrauch der 16 Millionen Einwohner von Nordrhein-Westfalen). Die 370.000.000�m� Niederschlag direkt

auf den Balaton sowie 500.000.000�m� Wasserzufluss durch die Zala und zahlreiche B�che erg�nzen den Seebestand.

Durch Verdunstung im Sommer ist ein Abfall des Wasserspiegels um mehrere Zentimeter zu beobachten.

Die Si� floss urspr�nglich direkt in den Balaton. Beim Bau der Eisenbahnlinien war die Wasserstandskontrolle des

Balatons n�tig geworden. Der vorher stark schwankende Wasserstand h�tte die Bahnd�mme und damit den

Eisenbahnverkehr gef�hrdet. Die Flie�richtung der Si� wurde umgekehrt, so dass eine Entw�sserung des Balatons

zur Donau hin m�glich ist, die Si�-Schleuse reguliert den Abfluss aus dem See. Steigt der Wasserstand �ber die

obere Marke von 110�cm wird die Schleuse ge�ffnet.

Bis 1977 sollte der Wasserstand des Balatons zwischen 70� und 100�cm liegen. 1977 wurde das obere Niveau um

10�cm angehoben, die Regelwasserh�he liegt so zwischen 70�cm und 110�cm. Mit dieser Anhebung wurde die im

See gespeicherte Wassermenge bedeutend erh�ht und damit verbesserte sich die Wasserqualit�t des Sees. Der

Wasserpegel des Balatons wird mit dem Nullpunkt der Messlatte in Si�fok verglichen, der einer H�he von 103,41�m

�ber der Ostsee entspricht. Im Falle von �bersch�ssigen Niederschl�gen wird das �berfl�ssige Wasser �ber den

Si�-Kanal durch die Schleuse in die Donau abgelassen.

Die Verdunstung spielt f�r die H�he des Wasserspiegels eine extreme Rolle, dies kann sich t�glich bis zu einem 

Zentimeter auswirken, was eine Wassermenge von 6 Millionen Kubikmetern ist. Geplanter und tats�chlicher
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Wasserverlauf, sowie die Menge des �ber den Sio-Kanal abgelassene Wassers sind im Internet zu finden.[2]

Der Balaton bei Regen

Wellengang

Abh�ngig von der Windst�rke entstehen Wasserwellen von 0,5�m bis

2�m H�he bedingt durch den Druck des Windes auf die

Wasseroberfl�che. Die geringe Tiefe und die niedrige Viskosit�t des

im Sommer dadurch sehr warmen Wassers beg�nstigen die

Wellenbildung. Der meist quer �ber den See wehende Wind wird

durch die H�gel und T�ler im Norden zum Pulsieren gebracht. Das

f�hrt zu einer Abfolge h�herer Wellen und wellenfreier Intervalle.

Wellenspitzen entstehen besonders bei pl�tzlicher Flaute und durch

Reflexion am Seegrund entstehen Interferenzmuster. Trotz der

Binnenlage k�nnen aus beiden Einfl�ssen relativ hohe Wellen entstehen. Die gr��te Welle wurde bisher bei

Nordwind in Ufern�he mit 1,82�m gemessen, in der Seemitte mit 1,95�m. Durchschnittliche Wellen sind einen Meter

hoch bei einer L�nge von 2 bis 12 Metern, beim Abflauen laufen sich die Wellen innerhalb von zwei Stunden tot.

Sonnenuntergang am Balaton

Wasserspiegel

Da sich bei Windeinwirkung betr�chtliche Wassermengen des Balaton

mit dem Wind verlagern, tritt ein deutlicher Wasserspiegelabfall bzw.

-anstieg auf. Winde in L�ngsrichtung des Sees verursachen die gr��ten

Ausschl�ge mit einer Schwingungszeit von 5 bis 11 Stunden.

Querschwingungen, R�ckl�ufe und die Brechung durch Buchten

machen genaue Vorhersagen unm�glich. Der gr��te bisher beobachtete

Ausschlag am 14. Mai 1962 senkte den Wasserspiegel bei Keszthely

neun Stunden um 45�cm und bei Als��rs stieg er um 52�cm an. In

Querrichtung wurde der gr��te Ausschlag (Schwingungsdauer 1,5�h)

bei Nordwind im s�dwestlichen Becken zwischen Als��rs (�52,5�cm) und Si�fok (+37,5�cm) gemessen.

Str�mungen

Die Erdrotation und der Wind beeinflussen die Str�mungen im See. Die Str�mung an der Oberfl�che ist wegen der

Hauptwindrichtung aus Nordwest in Richtung Nordost, am Grund des Sees beg�nstigt durch die Erdrotation gibt es

eine R�ckstr�mung von Ost nach West. Die starken Ausschl�ge des Wasserspiegels erzeugen hohe Str�mungswerte

zwischen den einzelnen Becken und auch innerhalb von Becken und Buchten. Die h�chsten Str�mungswerte mit

Geschwindigkeiten bis zu 2�m/s finden sich zwischen der Halbinsel Tihany und dem Ufer bei Szant�d, wo der

Austausch in dem engen �bergang zwischen dem n�rdlichen und dem s�dwestlichen Becken stattfindet.

Meteorologie

Wind

Die vorherrschende Windrichtung, von den Fischern am See auch Hauptwind genannt, ist im S�dwesten des Balaton 

um Tihany und Keszthely �Nord� und im Osten zwischen Balatonkenese und Tihany �Nordwest�. Au�erhalb der 

Fr�hjahrs- und Sommermonate sind allerdings Winde aus SO und SW vorherrschend. St�rme sind in der Region 

zwar nicht die Regel, allerdings k�nnen sie f�r die Schifffahrt auf dem See gef�hrlich werden. Winde w�hrend eines 

Sturmes verst�rken sich b�ig und k�nnen teilweise innerhalb von 10 bis 20 Minuten Geschwindigkeiten von 30 bis 

35�m/s erreichen. Die meisten St�rme entstehen im Anschluss an eine schwache s�dliche Luftstr�mung, die rasch
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auf starken NW-Wind wechselt.

Der st�rkste bisher gemessene Windsto� erreichte am 13. Juli 1961 eine Geschwindigkeit von 129,6�km/h. Der

windreichste Monat ist der April, der September der wind�rmste Monat mit Sturmwinden durchschnittlich alle zehn

Tage. Zu Beginn des Sommers entstehen durchschnittlich alle drei Tage St�rme mit Windgeschwindigkeiten von

�ber 15�m/s. Durch die Wirkung der Halbinsel Tihany und ihrer H�gelketten als Windschatten werden die

Sturmgeschwindigkeiten auf dem See um das Nordostufer (zwischen Balatonf�red und Si�fok) teilweise um 60 %

verringert. Wegen der gro�en L�nge zur Breite k�nnen in den verschiedenen Bereichen des Balatons

unterschiedliche Wetterlagen vorherrschen. Sturm an einem Ende kann am anderen Ende Windstille

gegen�berstehen.

Der Landeswetterdienst betreibt in Si�fok ein Vorwarnobservatorium, das die Wetterlage am Balaton auswertet und

beurteilt. In der Touristensaison vom 1. Mai bis zum 30. September werden Sturmwarnungen ausgegeben, gestaffelt

in zwei Stufen, die an 24 Punkten um den See durch verschiedene Abfolgen von Leuchtsignalen mitgeteilt werden.

Klimatologie

Verschneiter Balaton im Januar

Der Balaton liegt im Bereich des gem��igten Kontinentalklimas und

hat im Jahr durchschnittlich 2.000 Sonnenstunden. Die w�rmsten

Monate sind Juni, Juli und August mit durchschnittlichen

Tagestemperaturen um 26��C [3] und in der Nacht um 17��C. Der Juni

ist am sonnenreichsten, zehn Sonnenstunden pro Tag. August und

September sind die niederschlags�rmsten Monate mit sechs

Regentagen im Schnitt.

Flora und Fauna

Der See und seine Umgebung beherbergen viele seltene und gesch�tzte

Pflanzen- und Tierarten, besonders w�rmeliebende Arten.

Flora

An den nach S�den exponierten H�ngen des Nordufers wachsen Mandelb�ume, in vielen G�rten reifen Feigen, auch

Granat�pfel sind vertreten. An vielen steilen H�ngen wird, wie beispielsweise am Badacsony Wein angebaut.

Nahezu das gesamte Ufer des Balaton ist von einem breiten Schilfg�rtel umgeben. Am flachen S�dufer ist der

Schilfg�rtel bis zu mehren hundert Meter breit.

Fauna

V�gel

Schwarzst�rche

Am Balaton sind 250 Vogelarten, davon 27 streng gesch�tzte Spezies

vertreten, Waldohreule, Schwarzstorch, Schwarzspecht, Kormorane,

verschiedene Reiher und L�ffler.

Kriechtiere

Bekanntester Vertreter der Schlangen am Balaton ist die W�rfelnatter,

die vor allem am Nordufer sehr h�ufig vorkommt. Die Schlange ist

v�llig ungef�hrlich f�r den Menschen und steht unter Naturschutz.
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Insekten

Etwa 1.000 verschiedene Insektenarten sind am See beheimatet. Besonders bemerkenswert ist die ungef�hre Anzahl

von 800 Schmetterlingsarten.

Naturschutz � Nationalpark Balaton-Oberland

Die gro�e Anzahl von seltenen Pflanzen und Tieren und die geologischen Formationen stehen unter Naturschutz und

sind Teil des Nationalparkes �Balaton-Oberland� (Balaton-Felvid�ki Nemzeti Park).[4] Der Nationalpark wurde 1997

auf einer Fl�che von 56.000�ha gegr�ndet. Er umfasst ein Areal am Nordufer der Halbinsel Tihany bis zum

S�d-Westufer zum Moor des Kis-Balaton (Kleiner Plattensee). Landschaftlich ist er vielf�ltig, dazu geh�ren die hier

anzutreffenden Geysirkegel aus der Zeit des aktiven Vulkanismus. Eine Besonderheit sind die Steinmeere des K�ler

Beckens. Im Nationalpark sind versteinerte �berreste aus dem Pannonischen Meer zu finden. Im Keszthely-Gebirge

wachsen seltene Pflanzenarten. Das Sumpfgebiet des Kleinen Plattensees ist vor allem ein Vogelreservat und ein

B�ffelreservat.

Kis-Balaton (Kleiner Plattensee)

Kis-Balaton

Br�cke zur Milanenburg-Insel (K�nyav�r sziget),

Nationalpark Balaton-Oberland

Der Kis-Balaton war fr�her die gr��te s�dwestliche Bucht und mit

seiner weitl�ufigen Sumpfwelt seit 2000 Jahren ein nat�rlicher

biologischer Filter des Balatons (Plattensee). Durch Ablagerungen des

Balatonzuflusses Zala, durch Vertorfung und gerade durch massive

menschliche Eingriffe seit Anfang des 19. Jahrhunderts kam es zur

Abtrennung vom Balaton. Gro�e Teile des alten Kis-Balatons

verschwanden. Von einst 60�km� Wasserfl�che verblieb nur ein halber

km�. Dieses Restgebiet wurde 1952 unter Naturschutz gestellt. Das

Sumpfgebiet verlor jedoch seine nat�rliche Reinigungs- und

Schutzfunktion f�r den Balaton und die ber�hmten Reiher-Kolonien

waren stark bedroht.

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts begann der Balaton langsam zu

verschlicken und verlor sein biologisches Gleichgewicht. Die negative

Ver�nderung der Wasserqualit�t war in der flachen Bucht von

Keszthely am auff�lligsten, so kam es im Sommer 1966 durch die hohe

anorganische N�hrstoffbelastung der Zala zu einer Blaualgenbl�te. Um

die Emissionswerte wieder zu senken, wurde 1976 mit der

Renaturierung des Kis-Balatons begonnen.

Heute dehnt sich der Kis-Balaton wieder auf 22 Kilometern L�nge mit

einer Speicherkapazit�t von 28 Millionen Kubikmetern aus. Sein

Wasserspiegel liegt ein bis zwei Meter �ber dem des Balatons. Die

zwei inneren Seen (Fen�ker und H�dv�ger Becken) sind als Teil des Kis-Balaton-Schutzsystems wieder ein

nat�rlicher, biologischer Sumpffilter f�r das Wasser des Balatons. Geplant ist bis 2012 eine Erweiterung des

Schutzgebietes.

Das Gebiet ist in Europa einmalig mit seiner Luft und dem Licht, seiner Flora und Fauna. Im Netz der europ�ischen

Naturlebensr�ume ist es ein wichtiger �kologischer, artenreicher Raum. In dem moorigen Feuchtbiotop leben

zahlreiche, auch (streng) gesch�tzte Fisch-, Pflanzen-, Reptilien- und Vogelarten.
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Blick auf den Nationalpark �Kis Balaton� von

Balatonm�riaf�rd� aus

1979 wurde der Kis-Balaton in die Ramsar-Konvention zum �Schutz

international bedeutsamer Feuchtgebiete� aufgenommen. Seit 1997 ist

er Teil des Nationalparks Balaton-Oberland (Balaton-Felvid�ki

Nemzeti Park). Er geh�rt zum Schutzgebietssystem Natura 2000 der

Europ�ischen Union. Vom 18.000 Hektar gro�en naturgesch�tzten

Gesamtgebiet des Kis-Balatons sind �ber 1400 Hektar besonders

gesch�tzt. Dieses Gebiet darf nur unter fachlicher Touren-Begleitung

begangen werden. Der Parkwald (V�rsi Parkerd�) mit der

Kis-Balaton-Insel Mariaasszony bei V�rs, die Milanenburg-Insel

(K�nyav�r sziget) und das B�ffelreservat (Bivaly reservatum) bei

Balatonmagyar�d sind frei besuchbar.

B�ffelreservat am Kis-Balaton

Im B�ffelreservat

B�ffel sind seit mehreren hundert Jahren im Karpatenbecken

beheimatet und z�hlen zu den �ltesten ungarischen Tierrassen. Noch

am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Ungarn mindestens 100.000

Tiere. Die Magyaren benutzten sie als Zugtiere und zur Milch- und

Fleischgewinnung. Es war die Grafenfamilie Festetics, welche um

1800 die ersten B�ffel auf ihren Weiden neben dem Sumpfgebiet des

Kis-Balaton ansiedelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg �nderte sich dies

jedoch rapide, da die Arbeitskraft der B�ffel immer mehr von

Landmaschinen und Traktoren ersetzt wurde. Die wenigen Tiere, die in

der K�polnapuszta, in der N�he des Balaton, noch existierten, wurden

nicht mehr als Arbeitstiere gehalten. So mussten sie als Touristenattraktion �berleben. 1992 begann in der

K�polnapuszta, seit 1997 Teil des Nationalparks Balaton-Oberland, eines der ungew�hnlichsten Tierschutz- und

Zuchtprogramme Ungarns. Die B�ffelpopulation erh�hte sich von 16 auf mehr als 200 Tiere. Die Weidefl�chen des

Reservats reichten nicht mehr aus, und so wurden 2007 120 Muttertiere und K�lber in die Puszta bei Zalav�r

umgesiedelt, um mit den dort vorhandenen 80 F�rsen die 200 Hektar gro�en Wiesenfl�chen des Nationalparks zu

beweiden.

Im Reservat verblieben zirka 100 B�ffel, dazu wurde eine Herde der altungarischen Graurinder angesiedelt. Diese

Tiere wurden fr�her ebenfalls bei der Feldarbeit eingesetzt. Da sie sich wie die B�ffel trotz ihres hervorragenden

Fleisches nicht zur Massenproduktion eignen, verringerte sich die Anzahl von 80.000 St�ck in den 1940er Jahren auf

wenige hundert in ganz Ungarn.

Den B�ffeln und Graurindern in Ungarn wird wieder ihr nat�rlicher Lebensraum gegeben, und im 2002 errichteten

Ausstellungszentrum wird die Geschichte der Haltung dieser Tiere und die alte b�uerliche Lebenswelt des

Kis-Balatons vorgestellt.
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Infrastruktur

Die wichtigsten Orte rund um den Balaton

Orte um den Balaton

� Nordufer: Keszthely � Gyenesdi�s

� Vonyarcvashegy - Balatongy�r�k

- Balatonederics � Szigliget �

Badacsony � Badacsonyt�rdemic -

Badacsonytomaj � �brah�mhegy -

Balatonrendes - K�v�g��rs �

R�vf�l�p � Balatonszepezd �

Z�nka - Balatonakali �

Balatonudvari � �rv�nyes - Asz�f�

� Tihany � Balatonf�red � Csopak

� Paloznak - Als��rs -

K�ptalanf�red - Balatonalm�di -

Balatonf�zf�

� Ostufer: Balatonkenese - Balatonakarattya

� S�dufer: Balatonvil�gos � Si�fok � Zam�rdi � Sz�nt�d � Balatonf�ldv�r � Balatonsz�rsz� � Balatonszemes �

Balatonlelle � Balatonbogl�r � Fony�d - Balatonfenyves � Balatonm�riaf�rd� � Balatonkereszt�r -

Balatonber�ny - Balatonszentgy�rgy

� Westufer: - Fen�kpuszta

Verkehr

Der Balaton ist f�r den Tourismus sehr gut erschlossen. 1861 wurde am S�dufer eine Bahnlinie erbaut, um Budapest

mit dem �sterreichisch-ungarischen Seehafen in Triest zu verbinden. 1909 wurde die n�rdliche Bahnlinie er�ffnet.

Jeder Ort am Balaton ist mit dem Zug zu erreichen. Gr��ere Orte sind �ber das InterCity-Netz gut an Budapest und

andere St�dte angebunden. Im lokalen Verkehr sind die meisten Z�ge mit Fahrradabteilen ausgestattet.

Airport FlyBalaton

F�r Querverbindungen abseits der Bahntrassen sorgen Fernbusse. Am

westlichen Ende des Balaton liegt der Flughafen Balaton in S�rmell�k,

der regelm��ig von deutschen und anderen europ�ischen Flugh�fen aus

angeflogen wurde. In der N�he von Si�fok gibt es einen regionalen

Flughafen in Kiliti.

Die Autobahn M 7 f�hrt direkt von Budapest am Balaton-S�dufer

entlang bis zur ungarisch-kroatischen Grenze, wo die M 7 Anschluss an die kroatische Autobahn A4 nach Zagreb

und Split hat. Die kroatische Adriak�ste kann nun vom Balaton in 4 bis 5 Stunden erreicht werden. Kurz vor der

kroatischen Grenze gibt es eine Abzweigung M 70 zur ungarisch-slowenischen Grenze. �ber die M70 besteht eine

Autobahnverbindung nach Maribor und weiter nach Graz oder Ljubljana (slowenische A5). Durch die Autobahn M 7

hat insbesondere der Schwerlastverkehr am westlichen S�dufer abgenommen.
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Wirtschaft

Tourismus

2004 wurde rund eine Million Touristen mit 4,3�Mio. �bernachtungen in der Region um den Balaton gez�hlt, damit

der gr��te Anteil am gesamten Tourismus Ungarns. Der Anteil deutscher G�ste am Gesamtaufkommen betrug 21,3

Prozent, das ist die H�lfte der ausl�ndischen Touristen.

Fischerei

Die Fischerei hat eine �ber 2.000 Jahre alte Tradition am Balaton, was verschiedene arch�ologische Funde beweisen.

Der Zander gilt als der �K�nig des Balatons�. Die Fischbest�nde setzen sich vor allem aus dem Balaton-Zander

(fogas, Fogasch oder S�ll�), dem Aal, Amur, Blei, G�ster, Hecht, Karausche, Karpfen, Schleie und Wels zusammen.

Insgesamt leben 50 Fischarten im See, von denen zirka 15 Arten von Berufsfischern gefangen werden.

Weinbau

Blick �ber den Plattensee auf das Weinbaugebiet

am Berg Badacsony

Der Weinanbau hat am Balaton � genauso wie in ganz Ungarn � eine

lange Tradition, die weit �ber 2.000 Jahre zur�ck reicht. Im 3.

Jahrhundert lie� Marcus Aurelius Probus weitl�ufige Weinpflanzungen

anlegen. Sp�ter machte man sich in Keszthely um die Weinzucht

verdient. 1797 wurde von Gy�rgy Festetics die erste europ�ische

landwirtschaftliche Fakult�t gegr�ndet, heute geh�rt das Georgikon zur

Universit�t Veszpr�m. Als im 19. Jahrhundert die Anbaugebiete am

Balaton von der Reblauskatastrophe getroffen wurden, kamen viele

Weinberge in den Besitz von Gro�st�dtern, die darauf weitl�ufige

Villen errichten lie�en.

Die wichtigsten Weinbaugebiete am Balaton sind heute:

� Balatonmell�k (westlich des Sees bis zur kroatischen Grenze)

� Badacsony (Nordufer): Olaszrizling (Welschriesling), Sz�rkebar�t (grauer M�nch, eigentlich Grauburgunder oder

Pinot Gris), K�knyel� (Blaustengel)

� Balatonf�red/Csopak (Nordufer): Olaszrizling, Furmint

� Balatonbogl�r (S�dufer): Olaszrizling, Chardonnay, Le�nyka (M�dchentraube), Merlot, Cabernet Sauvignon

� Balatonfelvid�k (Nordufer)

Weiter im Norden liegt das Anbaugebiet bei Soml�.

Schifffahrt

Die erste Schiffsflotte auf dem See wurde durch die Familie Festetics aus Keszthely am Ende des 18. Jahrhunderts

gegr�ndet. Sie er�ffneten 1777 die erste F�hrverbindung zwischen Tihany und Sz�nt�d. Die Personenschifffahrt

wurde nach dem Tod des Grafen Gy�rgy Festetics wenig sp�ter wieder eingestellt. Auf Initiative des Grafen Istvan

Sz�chenyi wurde Anfang des 19. Jahrhunderts die Balatoner Dampfschiffahrtsgesellschaft gegr�ndet. Zu Ehren des

Dichters K�roly Kisfaludy wurde das erste Dampfschiff der Flotte nach diesem benannt. Es wurden regelm��ige

F�hrverbindungen und ab Balatonf�red Ausflugsfahrten am Sonntagnachmittag angeboten.

Aufschwung bekam die Schifffahrt auf dem Balaton in den 1960er-Jahren durch den Tourismus, der durch den

Ausbau der Eisenbahn entlang des Sees beg�nstigt wurde.

Die meisten Orte haben einen Hafen, von da aus sind Veranstaltungsfahrten und �berfahrten m�glich. Ein beliebtes 

Ausflugsziel mit dem Schiff ist zum Beispiel der Badacsony. Zwischen den Orten Tihanyr�v am Nordwestufer (auf 

der Halbinsel Tihany) und Sz�nt�d am S�dostufer verkehrt eine Autof�hre, die Fahrzeuge in zehn Minuten �ber den
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See setzt.

Freizeit und Tourismus

Angelsport

Der gro�e Artenreichtum an Fischen im See wird von Anglern genutzt. Karpfen, Hecht, Wels und Zander sind

au�erhalb der Schonzeiten fischbar. Insgesamt leben im Balaton 25 Fischarten. Rund um den See ist der Angelsport

von Stegen und Charterbooten m�glich, wenn Angelkarten (auch auf Campingpl�tzen) erworben wurden. Die

durchg�ngige Berufsfischerei f�hrte zu einem starken R�ckgang des Fischbestandes. Besonders von der

�berfischung betroffen ist der Spiegelkarpfen.

Segelsport

Der See ist das wichtigste touristische Gebiet des Segelsports in Ungarn, mit zahlreich gut ausger�steten H�fen und

Yachtclubs. Trotz der geringen Tiefe bis zu 3,5 Meter fahren Segelyachten bis zu 50 Fu� L�nge. Yachten kann man

am See chartern. Allerdings existieren nur wenige Segelschulen und Vermieter, bei denen Segelboote ausgeliehen

werden k�nnen. Ausnahme ist der Jollen-Verleih auf der Halbinsel. Boote mit Verbrennungsmotor sind

grunds�tzlich verboten, nur Ein- und Ausfahren in und aus Hafenanlagen sind f�r Segelboote mit Hilfsmotor erlaubt,

auch bei einer Windst�rke unter einem Beaufort ist Motornutzung erlaubt.

Surfsport

3 bis 4 Windst�rken im Jahresmittel machen den Balaton zum Surfrevier. April, Mai, September und Oktober sind

die windreichsten Monate, Juli und August die windschw�cheren Monate und auch f�r Anf�nger geeignet. Die

wenigen Surfschulen und Verleihe sind l�nger als 2 Monate ge�ffnet.

Radtouren

1990 kam der Fahrradtourismus zur�ck. Radwege wurden erneuert und neue erweitern das bestehende Netz. Seit

2004 gibt es den 200�km langen Rundweg um den See (Balatoni-K�r�t), und in allen gr��eren Orten werden

organisierte Radtouren inkl. Fahrrad- und Helmverleih angeboten. Da die meisten Z�ge Radabteile besitzen und auf

den Schiffen die Mitnahme erlaubt ist, sind Tagestouren m�glich.

Baden

Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich der Badetourismus am Balaton, mit der Nutzung von Mai bis in

den Sp�therbst, besonders das S�dufer ist geeignet. Hier ist das Wasser noch 200 bis 300 Meter vom Ufer entfernt

weniger als einen Meter tief. Durch die geringe Tiefe kann sich das Wasser im Uferbereich bei Sonnenschein rasch

erw�rmen. Das Wasser des Binnensees ist seidig, da es schwach alkalisch ist. Das Nationale Ministerium f�r

Umweltschutz und Wasserwesen pr�ft regelm��ig, im Sommer 14-t�glich, die Wasserqualit�t,[5] .
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Reittourismus

Der Reittourismus hat in den letzten Jahren wieder etwas an Bedeutung gewonnen da sich die offene Landschaft um

den Balaton sowie der Bakonywald hervorragend f�r Reitausfl�ge anbietet.

Veranstaltungen

� Balaton-Festival: im Mai in Keszthely

� Saisoner�ffnung: im Mai Festliches Segelhissen in Balatonf�red

� Saisoner�ffnung zu Pfingsten in Si�fok (Mai/Juni)

� Internationales Folklorefestival Aranykagyl� (�Goldene Muschel�) im Juli in Si�fok

� K�kszalag (�Blaues Band�) Gro�er Preis, Segelregatta in Balatonf�red im Juli

� Anna-Ball im Juli in Balatonf�red

� Balaton-Ruderregatta von Als��rs �ber Si�fok nach Als��rs im Juli

� Durchschwimmen des Balaton von R�vf�l�p nach Balatonbogl�r im Juli

� Festival M�v�szetek v�lgye (�Tal der K�nste�)in Kapolcs und Umgebung, im Balaton-Hochland und n�rdlich

vom Balaton: Dorffestival mit authentischem Kunsthandwerk, Theaterauff�hrungen und Kinderprogrammen, das

gleichzeitig im Juli in mehreren D�rfern stattfindet

� Weinwochen in Balatonf�red und in Balatonalm�di im August

� Lea Weinwoche in Balatonlelle im August

� Badacsonyer Winzerfest im September

� Balaton Sound Festival in Zarmadi (Juli)

� Lea Weinwoche in Keth�ly

Literatur
� R. Franc�:Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees, Balaton-Ausschuss der Ungarischen

Geographischen Gesellschaft, Commissionsverlag, Wien.

� Galsai Pongr�c: Der Balaton. Landschaft und Geschichte, Corvina Verlag, Budapest 1978. ISBN 3-87680-749-2.

� Koncz Anaszt�zia: Balaton: Bildband, Corvina Verlag, Budapest 1986. ISBN 963-13-2206-8.

� Wolfgang Sebon: Der Kis-Balaton und seine Umgebung � Das stille Land am Plattensee. Verlag Szuperv�zi�,

Budapest 2009. ISBN 978-963-06-6671-8.

� Trunko L�szl�: Sammlung geologischer F�hrer. Band 91, 2000. ISBN 3-443-15073-X.

� J�rgen Haase, J�nos Can Togay (Hrsg.): Deutsche Einheit am Balaton. Die private Geschichte der

deutsch-deutschen Einheit., be.bra, Berlin 2009, ISBN 978-3-89809-086-5

Weblinks

Balatonbogl�r im Winter

Balaton:

� Balatonschifffahrts AG [6]

� Balaton-Zeitung [7] (deutsch)

� National Hydrological Forecasting Service [8] T�glich aktualisierte

und historische Wasserst�nde des Balaton und aller ungarischen

Seen und Fl�sse (ungarisch)

� Nationales Ministerium f�r Umweltschutz und Wasserwesen [9]

Viele interessante Information wie etwa Badewasserqualit�t

(updates alle 14 Tage im Sommer), Algendichte, Wasserst�nde,
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�ffnungen der Sio-Schleuse (nur auf ungarischen Seiten) und andere Daten. Einige Seiten sind auf Deutsch oder

englisch etwas veraltet, dann die entsprechend ungarische w�hlen (deutsch, englisch, ungarisch)

Naturschutz:

� Balaton-Hochland-Nationalpark [10] (deutsch, englisch, ungarisch)

� Lageplan des Nationalparks [11]

Organisationen:

� BALATON Limnological Research Institute [12] (ungarisch, englisch)

� Living Lakes � Balaton [13] (deutsch, englisch, spanisch)

� Worldlakes � Balaton [14] (englisch)

Einzelnachweise
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Balaton& language=de& params=46. 7823_N_17.

5628_E_dim:79000_region:HU-VE/ HU-SO/ HU-ZA_type:waterbody

[2] Ministerium f�r Umweltschutz und Wasserwitschaft (http:/ / www. ktm. hu/ balaton/ lang_hu/ vizszintb. htm)

[3] Temperaturkurve des "Europai Meterologiai Szolgalat" (http:/ / www. eumet. hu/ angol_2009_2. html)

[4] Balaton Uplands National Park. (http:/ / www. bfnpi. hu/ index. php?lang=en)

[5] Imformationen des Ministeriums f�r Umweltschutz und Wasserwesen, des Ministeriums f�r Gesundheitswesen (http:/ / www. ktm. hu/

balaton/ lang_de/ map_hu. htm)

[6] http:/ / www. balatonihajozas. hu

[7] http:/ / www. balaton-zeitung. info

[8] http:/ / www. hydroinfo. hu/ Html/ hidinfo/ tavak. html

[9] http:/ / www. ktm. hu/ balaton/ lang_de/ vizmb_tk. htm

[10] http:/ / www. bfnpi. hu

[11] http:/ / www. bfnpi. hu/ de_terkep. asp

[12] http:/ / www. blki. hu/ BLRI. htm

[13] http:/ / www. globalnature. org/ docs/

02_vorlage_asp_id~19435_domid~1011_sp~D_addlastid~0_m1~11088_m2~11092_m3~11177_m4~19435_suma~. htm

[14] http:/ / www. worldlakes. org/ lakedetails. asp?lakeid=8464
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Pannonische Tiefebene

links Kleine Ungarische Tiefebene

(L�ndersymbole A, H1, SK), mittig Gro�e

Ungarische Tiefebene (H2) mit Batschka/Banat

(HR, SR, RO)

Sedimente des Pannonischen Beckens �von

unten� gesehen

Die Pannonische Tiefebene (auch Pannonisches Becken oder

Karpatenbecken) ist ein ausgedehntes Tiefland im s�dlichen

Ostmitteleuropa, das vom Mittellauf der Donau und vom Unterlauf der

Thei� durchquert wird. Das Becken liegt gro�teils in Ungarn, doch

haben f�nf weitere Staaten Anteil daran. Geologisch h�ngt es mit dem

(viel kleineren) Wiener Becken und der Gebirgsbildung des

Karpatenbogens zusammen. Sie ist der durch die Karpaten separierte

westlichste Teil des eurasischen Steppeng�rtels, einer gro�en

Vegetationszone.

Gliederung

Das Ungarische Mittelgebirge (beim Donauknie) teilt sie in einen

kleineren Westteil (Kleine Ungarische Tiefebene) und einen gr��eren

Ostteil (Gro�e Ungarische Tiefebene), zu dem morphologisch auch die

im S�den angrenzenden Gebiete von Batschka und Banat geh�ren. Die

Pannonische Tiefebene erstreckt sich von West nach Ost �ber fast 400

Kilometer und von Nord nach S�d dehnt sie sich �ber fast 300

Kilometer aus.

Geologisch stellt die Tiefebene eines der gro�en Sedimentbecken

Europas dar, dessen bis 8�km m�chtige Ablagerungen vom

Pannonischen Meer in einer vom fr�hen Terti�r bis zum Plioz�n

andauernden Senkungsperiode gebildet wurden. Haupts�chlich

entstand die Beckenf�llung im Mioz�n � in dem nach Pannonien

benannten Zeitabschnitt Pannon vor 5�10 Millionen Jahren, als das

Meer austrocknete, das diesen Raum bisher eingenommen hatte. Die

Pannonische Tiefebene wird von den Gebirgsz�gen der Alpen (�stliche Ausl�ufer), der Karpaten, des

Balkangebirges und der Dinarischen Alpen umringt.

Politisch geh�rt die Pannonische Tiefebene heute zu sieben verschiedenen Staaten. Sie umfasst den gr��ten Teil

Ungarns, den Ostrand �sterreichs (n�rdliches Burgenland mit Seewinkel, Rand des Wiener Beckens), die s�dlichen

Tiefl�nder der Slowakei (Umgebung von Bratislava, die Donau-Sch�ttinseln und den Bezirk Ko�ice an der Grenze

zur Ukraine), den Westen Rum�niens, den Norden Serbiens, den Nordosten Kroatiens und den �u�ersten Westen der

Ukraine (Oblast Transkarpatien).
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�Pannonia� und �pannonisch� 

Der Name ist von Pannonia abgeleitet, das seit 9�n.�Chr. eine r�mische Provinz war, und dem dort lebenden Volk der

Pannonier. Pannonia umfasste zwar das �stliche Ungarn nicht, jedoch Teile des heutigen Slowenien und Kroatien

zwischen den gro�en Fl�ssen Drau und Save.

Heute bedeutet pannonisch auch:

� warmes, trockenes Sommerklima und einen neuartigen Tourismus, der am Neusiedlersee des Burgenlandes

entstand und in Ungarn aufbl�ht.

� eine Florenprovinz, die den westlichsten Teil der pontisch-s�dsibirischen Florenregion bildet.

� die Ablagerungen eines riesigen Sedimentbeckens zwischen den Ausl�ufern der Alpen, dem Karpatenbogen und

dem Bergland am Plattensee.

� Pannon wurde eine Schicht dieser Sedimente genannt, die bei Gy�r eine Tiefe von fast 10�km erreichen. Das etwa

6�Millionen Jahre alte Pannon erhielt seinen Namen, weil es oft am Rand der Pannonischen Tiefebene oder unter

eiszeitlichem Kies zutage tritt.

Koordinaten: 47��N, 20��O [1]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Pannonische_Tiefebene& language=de& params=46.

5_N_20_E_dim:800000_region:AT-1/ HU/ HR/ RO/ RS/ SK_type:mountain
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Budapest

Budapest

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: K�z�p-Magyarorsz�g

(Mittel-Ungarn)

Komitat: Budapest

Koordinaten: 47��30��N, 19��3��O 
[1]

Koordinaten: 47��30��0��N, 19��3��0��O 
[1]

H�he: 102�m

Fl�che: 525.13�km�

Einwohner: 1733685 (1. Januar 2011
[2]

 )

Bev�lkerungsdichte: 3301 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 1

Postleitzahl: 1011-1239
[3]

 Struktur und Verwaltung 

Gliederung: 23 Stadtbezirke

B�rgermeister: Istv�n Tarl�s (FIDESZ-KDNP)

Webpr�senz: www.budapest.hu 
[4]
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Blick auf Pest von Buda aus gesehen

Budapest (ungarische Aussprache

['bud�p��t]; anh�ren), ist die Hauptstadt

und zugleich gr��te Stadt der Republik

Ungarn. Mit etwa 1,7 Millionen

Einwohnern (Stand Januar 2010) ist

Budapest die neuntgr��te Stadt der

Europ�ischen Union. Die

Einheitsgemeinde Budapest entstand 1873

durch die Zusammenlegung der zuvor

selbst�ndigen St�dte Buda (deutsch Ofen),

�buda (Alt-Ofen) und Pest. Der Name

Budapest selbst tauchte zuvor nicht auf,

�blich im Sprachgebrauch war Pest-Buda.

Geographie

Geographische Lage

Budapest liegt an der Donau, die an dieser Stelle das ungarische Mittelgebirge verl�sst und in das ungarische

Tiefland flie�t. Die h�chste Erhebung in Budapest ist der zu den Budaer Bergen z�hlende 527 Meter hohe

J�nos-Berg (ungar. J�noshegy). Weitere Budaer Berge sind der Gell�rtberg, der Burgberg (V�rhegy), der Rosenh�gel

(R�zsadomb), der Sonnenberg (Naphegy), der Adlerberg (Sashegy), der Martinsberg (Martonhegy), der

Schwabenberg (Sv�bhegy) und der Sz�chenyiberg. Geotektonisch gesehen liegt die Stadt auf einer Bruchstelle,

deshalb ist besonders Buda so reich an Thermalquellen.

Klima

Wegen der Binnenlage und der abschirmenden Wirkung der Gebirge hat Budapest ein relativ trockenes

Kontinentalklima mit kaltem Winter und warmem Sommer. Die mittleren Temperaturen liegen im Januar bei -1��C

sowie im Juli bei 22��C. Im Fr�hsommer sind die ergiebigsten Niederschl�ge zu verzeichnen. Die mittlere

Niederschlagsmenge betr�gt im Jahr rund 500 bis 600 Millimeter.

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschl�ge f�r Budapest

 Jan  Feb  M�r  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 

Max. Temperatur (�C)  1.2  4.5  10.2  16.3  21.4  24.4  26.5  26.0  22.1  16.1  8.1  3.1 � 15

 Min. Temperatur (�C)  -4.0  -1.7  1.7  6.3  10.8  13.9  15.4  14.9  11.5  6.7  2.1  -1.8 � 6.3

Niederschlag (mm)  32  31  29  38  55  63  52  51  40  33  52  40 � 516

Regentage (d)  7  6  6  6  8  8  7  6  5  5  7  7 � 78



Budapest 18

T

e

m

p

e

r

a

t

u

r

 -4.0  -1.7  1.7  6.3  10.8  13.9  15.4  14.9  11.5  6.7  2.1  -1.8 

 Jan  Feb  M�r  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 

N

i

e

d

e

r

s

c

h

l

a

g

32 31 
29 

38 

55 

63 

52 51 

40 

33 

52 

40 

 Jan  Feb  M�r  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 

Quelle: World Meteorological Organisation 
[5] 

Die klimatologischen Daten basieren auf den monatlichen Durchschnittswerten von

1961�1990

Panoramaaufnahme von der Stadth�lfte Buda
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Geschichte

Der Heilige Stephan I.

Budapests Geschichte beginnt um 89 mit der Gr�ndung eines

r�mischen Milit�rlagers in ehemals vom keltischen Stamm der

Eravisker besiedeltem Gebiet. In der Folge entstand um das Lager die

r�mische Siedlung Aquincum, die zwischen 106 und 296 Hauptstadt

der Provinz Pannonia inferior war. Unter r�mischer Herrschaft

prosperierte die Stadt, es lassen sich ein Statthalterpalast, mehrere

Amphitheater und B�der nachweisen, au�erdem wurde die an der

gef�hrdeten r�mischen Donaugrenze gelegene Stadt mit einer Mauer

versehen. Am Ende des 4. Jahrhunderts kam es im Zuge der

V�lkerwanderung vermehrt zu Einf�llen germanischer und

hunnisch-alanischer St�mme; nach dem Zusammenbruch des

R�mischen Reiches und dem Ende der V�lkerwanderung siedelte hier

zun�chst eine slawische Bev�lkerung, die aber ab 896 von Ungarn,

uralischen V�lkern, die in die pannonische Tiefebene einwanderten,

verdr�ngt wurden.

Die sp�ter christianisierten und sesshaft gewordenen Ungarn wohnten in D�rfern mit Kirchen und betrieben

Ackerbau und Viehzucht. Im Zentrum wichtiger Verkehrswege gewann Pest immer mehr an Bedeutung. Bereits zu

dieser Zeit entstand �ber die Donau (etwa bei der heutigen Elisabethbr�cke) ein reger F�hrverkehr zum

gegen�berliegenden Buda. Mit der Kr�nung Stephans I. 1000/1001 zum ersten K�nig von Ungarn bauten die Ungarn

ihre Vorherrschaft aus. Durch den Einfall der Mongolen (�Mongolensturm�) 1241 kam es nach der Schlacht bei

Muhi fast zur v�lligen Zerst�rung. Die k�nigliche Residenz wurde zun�chst nach Visegr�d verlegt. 1308 wurde die

Stadt erneuert und 1361 Hauptstadt des K�nigreiches. 1514 fand ein Bauernaufstand statt.

Burgberg mit Palast bei Nacht

Ab 1446 griffen die Osmanen immer wieder Ungarn an, was in der

Besetzung des gr��ten Teils des Landes gipfelte. So fiel Pest 1526 und

das durch die Burg etwas gesch�tzte Buda 15 Jahre sp�ter. Die

Hauptstadt des noch unbesetzten Ungarns, das fast nur noch aus

Oberungarn (im Wesentlichen das Gebiet der heutigen Slowakei)

bestand, wurde von 1536 bis 1784 Pre�burg. W�hrend Buda zum Sitz

des t�rkischen Paschas wurde, fand Pest kaum mehr Beachtung und

verlor einen gro�en Teil seiner Einwohner.

Schlie�lich gelang es den Habsburgern, die seit 1526 K�nige von

Ungarn waren, die Osmanen zu vertreiben und Ungarn wieder

herzustellen (siehe auch: Belagerung von Ofen (1684/1686)). F�r die Bev�lkerung von Buda und Pest �nderte sich

allerdings nur wenig, sie wurde weiterhin von Fremden verwaltet und musste sehr hohe Steuern zahlen. Die

Einwohner wehrten sich in einem Aufstand, der aber niedergeschlagen wurde. Pest war seit 1723 der Sitz der

administrativen Verwaltung des K�nigreiches. Es wurde trotz der widrigen Verh�ltnisse und eines verheerenden

Hochwassers 1838 mit 70.000 Opfern zu einer der am schnellsten wachsenden St�dte des 18. und 19. Jahrhunderts.

1780 wurde Deutsch von den Habsburgern als Amtssprache eingef�hrt. Dies geschah auch, um die immer wieder

aufflammenden revolution�ren Bewegungen besser kontrollieren zu k�nnen. Damit wurde man auch den regelm��ig

ins Land gerufenen deutschen Siedlern gerecht, die mittlerweile gro�e Teile der Stadt besiedelten. Das Kernland der

Kroaten, etwa das Gebiet des heutigen Kroatiens war Budapest unterstellt.
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St.-Stephans-Basilika

Einer der Hauptgr�nde f�r den Aufschwung Budapests war die

Existenz einer Br�cke im Sommer, welche aus aneinander befestigten

Booten bestand. Die Kettenbr�cke (ungarisch Sz�chenyi L�nch�d)

�berspannt hier in Budapest die Donau. Sie wurde in der Zeit von 1839

bis 1849 als erste feste Br�cke auf Anregung des ungarischen

Reformers Graf Istv�n Sz�chenyi erbaut. Angeregt wurde er dazu,

nachdem er eine Woche lang warten musste, um zum Begr�bnis seines

Vaters ans andere Ufer zu kommen. Den ungarischen Namen tr�gt sie

ihm zu Ehren. Sie ist die �lteste und bekannteste der neun Budapester

Br�cken �ber die Donau. Sie war bei ihrer Einweihung 1849 die erste

Donaubr�cke flussabw�rts von Regensburg.

Freiheitsbr�cke

W�hrend der ungarischen Revolution 1848 war Budapest einer der

Hauptpl�tze der Unruhen, mit denen die Ungarn gegen die

reformfeindliche Unterdr�ckung durch die Habsburger ank�mpften.

Zwar wurde der Aufstand letztlich mit Hilfe Russlands blutig

niedergeschlagen, aber die Ereignisse von 1849 f�hrten 1867 indirekt

in den Ausgleich zwischen �sterreich und Ungarn. Damit wurde

Ungarn weitgehend unabh�ngig. Symbol des Ausgleichs war der

j�hrliche mehrw�chige Aufenthalt Kaiser Franz Josephs in Budapest.

Als K�nig von Ungarn residierte er auf der Budaer Burg und nahm in

dieser Zeit ��in ungarischer Sprache und in eine ungarische Uniform

gekleidet�� mit den Ministern Ungarns und dem k�niglich ungarischen Reichstag seine ungarischen �mter wahr.

Die Zusammenlegung von Buda, �buda und Pest war schon 1849 unter der revolution�ren Regierung Ungarns

verordnet worden. Als die Habsburger ihre Macht wiederherstellten, widerriefen sie diesen Beschluss. Erst 1873,

sechs Jahre nach dem �sterreichisch-Ungarischen Ausgleich von 1867, kam es endg�ltig zur Vereinigung der beiden

Stadth�lften. Vorausgegangen war bereits 1870 die Gr�ndung eines �Hauptst�dtischen Rates f�r �ffentliche

Arbeiten�, der die bauliche und infrastrukturelle Entwicklung der Gesamtstadt koordinieren sollte.

Heldenplatz mit Millenniumsdenkmal

Zur Jahrtausendfeier der �Landnahme� der Ungarn (dem so genannten

Millennium) 1896 wurden im Zusammenhang mit der Budapester

Millenniumsausstellung 1896 zahlreiche Gro�projekte, etwa der

Heldenplatz und die erste U-Bahn auf dem europ�ischen Festland

fertiggestellt. Die Einwohnerzahl im gesamten Stadtgebiet

versiebenfachte sich zwischen 1840 und 1900 und stieg auf rund

730.000.

Der verlorene Erste Weltkrieg, die daraus resultierenden Todesopfer,

der Austritt Ungarns aus der Donaumonarchie 1918 sowie die riesigen

Gebietsabtretungen Ungarns brachten f�r Budapest nur einen kurzzeitigen R�ckschlag. Mit dem Vertrag von

Trianon verlor Ungarn fast drei Viertel seines Reichsgebiets.

Im M�rz 1919 bildete sich kurzzeitig eine kommunistische R�teregierung unter B�la Kun. Mikl�s Horthy als 

Kriegsminister der in Szeged gebildeten konservativ-reaktion�ren Gegenregierung nahm den Kampf gegen das 

Regime von B�la Kun auf. Eine milit�rische Auseinandersetzung der R�teregierung mit Rum�nien scheiterte. 

Rum�nische Truppen eroberten am 4. August 1919 die Stadt und besetzten weite Teile Ungarns. Viele Mitglieder
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der R�teregierung flohen bereits am 1. August nach Wien. Gyula Peidl war kurzzeitig Ministerpr�sident.[6] Nach

seinem Sieg zog Horthy an der Spitze der konservativen Truppen am 16. November 1919 in Budapest ein. Mikl�s

Horthy wurde Reichsverweser (Regent; ungarisch: �korm�nyz��) Ungarns, das immer noch K�nigreich war.

Verhaftete j�dische Frauen in der

Wessel�nyi-Stra�e am 20./22. Oktober 1944,

Aufnahme aus dem Bundesarchiv

Ungarische und deutsche Soldaten treiben

verhaftete Juden ins Stadttheater, Aufnahme aus

dem Bundesarchiv

Der deutschen Besatzung w�hrend des Zweiten Weltkriegs in Ungarn

fiel rund ein Drittel der j�dischen Bev�lkerung von 500.000 Ungarn

zum Opfer. Die deutsche Besatzung erfolgte am 19. M�rz 1944

(Operation Margarethe) nach dem Versuch Ungarns, sich vom

verb�ndeten Deutschland zu l�sen. Im selben Jahr wurde Budapest

durch amerikanische und britische Bombenangriffe teilweise zerst�rt.

Die st�rksten Verw�stungen geschahen jedoch, als sowjetische

Streitkr�fte von Ende Dezember 1944 bis Anfang Februar 1945

w�hrend der Schlacht um Budapest die Stadt belagerten. Die

eingeschlossenen deutschen und ungarischen Truppen sprengten bei

ihrem R�ckzug auf die Budaer Seite des Kessels s�mtliche Br�cken

�ber die Donau. 38.000 Budapester Zivilisten starben w�hrend dieser

Zeit.

Nach dem Ende des Krieges folgte 1946 die Ausrufung der Republik

und 1949 die Ausrufung der Volksrepublik Ungarn. 1956 war

Budapest der Ausgangspunkt des Ungarischen Volksaufstandes, nach

dessen blutiger Niederschlagung es zu S�uberungswellen im ganzen

Land kam. Am 23. Oktober 1989 wurde in Budapest die Republik

Ungarn ausgerufen. Dies war neben anderem wegbereitend f�r den

Zerfall des ganzen Ostblocks. Im Jahre 2000 fanden ungarnweit

Feierlichkeiten zum tausendj�hrigen Jubil�um der Staatsgr�ndung statt.

Aus diesem Anlass wurde auch die Hauptstadt versch�nert. Die

Parkanlage und das Kulturzentrum Millen�ris-Park sowie der Millenniumsstadtteil mit dem Nationaltheater wurden

errichtet. Die Budaer Donauseite mit dem Campus der Technischen Universit�t wurde modernisiert. Der EU-Beitritt

Ungarns am 1. Mai 2004 wurde mit vielen Festen im ganzen Land, besonders in der Hauptstadt Budapest gefeiert.

Bev�lkerung

Einwohnerentwicklung

Nachfolgend sind die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand aufgef�hrt. Bis 1860 handelt es sich meist

um Sch�tzungen, bis 2001�um Volksz�hlungsergebnisse und 2006�um eine Sch�tzung des Ungarischen Zentralamts

f�r Statistik. Die Zahlen vor 1873 beziehen sich auf die drei St�dte Buda, Pest und �buda. Deren endg�ltiger

Zusammenschluss erfolgte am 17. November 1873, nachdem die erste Zusammenlegung am 24. Juni 1849 kurze

Zeit sp�ter wieder r�ckg�ngig gemacht worden war.

Der starke Anstieg der Bev�lkerung zwischen 1949 und 1960 ist auf die Eingemeindung von sieben St�dten und 16

Gemeinden in der Umgebung zur�ckzuf�hren. So stieg die Einwohnerzahl am 1. Januar 1950�um 582.000 Personen

auf 1,64 Millionen, die Fl�che von 206 Quadratkilometer auf 525 Quadratkilometer, die Zahl der Stadtbezirke von

14 auf 22.
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Bev�lkerungspyramide (2005)

 Jahr  Einwohner 

1720 12.200

1787 47.290

1799 54.176

1813 70.219

1848 110.516

1851 178.016

1869 280.349

1873 296.867

1876 309.208

1880 370.767

1886 422.557

1890 506.384

1896 617.856

 Jahr  Einwohner 

1900 733.358

1906 791.748

1910 880.371

1920 928.996

1925 960.995

1930 1.006.184

1935 1.060.431

1939 1.115.582

1941 1.164.963

1944 1.235.920

1945 832.800

1946 1.053.787

1947 1.073.681
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 Jahr  Einwohner 

1949 1.590.316

1956 1.848.000

1957 1.772.000

1958 1.764.371

1960 1.804.606

1965 1.914.995

1970 2.001.083

1975 2.026.543

1980 2.059.347

1985 2.032.552

1990 2.016.774

1995 1.921.600

2000 1.791.098

 Jahr  Einwohner 

1. Januar 2001 1.759.209

1. Januar 2002 1.739.569

1. Januar 2003 1.719.342

1. Januar 2004 1.705.309

1. Januar 2005 1.697.343

1. Januar 2006 1.698.106

1. Januar 2007 1.696.128

1. Januar 2008 1.702.297

1. Januar 2009 1.712.210

1. Januar 2010 1.721.556

� Quelle f�r 2001 bis 2009:[2]

� 1720-1947:[7]

� 1949-2000:[8]
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Sport

Fu�ball

In Budapest gibt es zahlreiche Fu�ballvereine. Der bekannteste Verein aus Budapest ist Ferencv�ros Budapest.

Daneben spielen noch �jpest Budapest, Honv�d Budapest und Vasas Budapest in der h�chsten ungarischen Liga

(Nemzeti Bajnoks�g). Der national zweiterfolgreichste Verein MTK Budapest musste in der Saison 2010/11

absteigen.

Religionen
[9] [10]

 Religion  1870  1880  1890  1900  1910  1920  1930  1941  1949 

r�misch-katholische 72,3% 67,4% 64,7% 60,7% 59,8% 59,1% 60,7% 63,7% 71,3%

reformierte 4,8% 6,1% 7,4% 8,9% 9,9% 10,9% 12,1% 13,6% 15,5%

lutherisch 5,3% 5,5% 5,6% 5,3% 5% 4,8% 5% 5,3% 5,4%

j�disch 16,6% 19,7% 21% 23,6% 23,1% 23,2% 20,3% 15,8% 6,4%

andere 1% 1,3% 1,3% 1,5% 2,2% 2% 1,9% 1,6% 1,4%

Entwicklung der ethnischen Zusammensetzung

Im 15. Jahrhundert war die Bev�lkerung von Pest mehrheitlich ungarisch.[11] Nach dem Ende der osmanischen

Besetzung Ungarns wurde besonders Buda von Deutschen dominiert.[11]

Pest

� 1715: rund 2500 Einwohner, davon 55,6 % Deutsche, 19,4 % Magyaren (Ungarn), 2,2 % Slowaken, 22,8 %

andere

� 1737: Einwohnerzahl n.�v., davon 57,8 % Deutsche, 22,5 % Ungarn, 5,6 % Slowaken, 14,1 % andere

� 1750: 62 471 Einwohner, davon 55,2 % Deutsche, 22,2% Ungarn, 6,5% Slowaken, 16,1 % andere

Buda + Pest + �buda, also Budapest

� 1851: 178.062 Einwohner, davon 56,4 % Deutsche, 36,6 % Magyaren, 5 % Slowaken, 2 % andere

� 1881: 370.767 Einwohner, davon 55,1 % Magyaren, 33,3� % Deutsche, 6 % Slowaken, 2,8 % andere

� 1891: 506.384 Einwohner, davon 326.533 (67,1 %) Magyaren, 115.573 (23,7 %) Deutsche, 27.126 (5,6 %)

Slowaken, 5,6 % andere

� 2001: 1.777.921 Einwohner, davon 1.631.043 (91,2%) Magyaren, 18.097 (1%) Deutsche, 14.019 (0,8%) Roma

(Zigeuner), 4929 (0.3%) Slowaken..., 93.071 (5,2%) nicht Antwort[2] [12]
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Verwaltung

Stadtteile

Die Stadt besteht aus drei selbstst�ndigen St�dten, die erst 1873 zur Gemeinde Budapest vereint wurden.[13] Auf der

�stlichen, flachen Seite der Donau liegt Pest, das zwei Drittel der Stadtfl�che einnimmt, auf der westlichen, bergigen

Seite Buda (dt. Ofen) und �buda (dt. Alt-Ofen) das restliche Drittel der Stadt.

Bezirke

Karte der Bezirke in Budapest

Budapest ist verwaltungsrechtlich in 23 Bezirke eingeteilt. Am 1.

Januar 1950 wurde die Stadt in 22 Bezirke geteilt, der 23. (XXIII.)

wurde sp�ter aus dem 20. (XX.) ausgegliedert. Ausgehend vom ersten

Bezirk um das Burgviertel (V�r) werden die Bezirke im Uhrzeigersinn

mit r�mischen Zahlen durchnummeriert wobei mehrmals die Donau

�bersprungen wird.

 Bezirk  Stadtteil 

Bezirk I Tab�n, V�r (Burgviertel), Krisztinav�ros (Christinastadt), (S�d-)V�ziv�ros (Wasserstadt)

Bezirk II R�zsadomb (Rosenh�gel), Pasar�t (Ried), Hegyvid�k (Bergland), H�v�sv�lgy (K�hles Tal), Pesthidegk�t (Kaltenbrunn),

(Nord-)V�ziv�ros, Orsz�g�t (Landstra�e), T�r�kv�sz (Rochusberg), �jlak (Neustift),

Bezirk III �buda (Alt-Ofen), B�k�smegyer (Krottendorf), �budai-sziget (Altbudaer Insel)

Bezirk IV �jpest (Neu-Pest), K�poszt�smegyer

Bezirk V Belv�ros (Innenstadt), Lip�tv�ros (Leopoldstadt)

Bezirk VI Ter�zv�ros (Theresienstadt)

Bezirk

VII

Erzs�betv�ros (Elisabethstadt)

Bezirk

VIII

J�zsefv�ros (Josefstadt)

Bezirk IX Ferencv�ros (Franzstadt)

Bezirk X K�b�nya (Steinbruch)

Bezirk XI �jbuda (Neu-Buda), (Kelenv�lgy (Kreintal), Kelenf�ld (Kreinfeld), L�gym�nyos (Leutmannosch), Albertfalva (Albertdorf),

Gell�rthegy (Gerhardsberg), Sashegy (Adlerberg), Gazdagr�t (Reichenried), �rmez� (Feldhut))

Bezirk

XII

Hegyvid�k (Bergland), (Farkasr�t (Wolfwiese), J�noshegy (Johannesberg), N�metv�lgy (Deutschenthal), Sv�bhegy (Schwabenberg),

Zugliget (Auwinkel)

Bezirk

XIII

�jlip�tv�ros (Neu-Leopoldstadt), Angyalf�ld (Engelsland), Margitsziget (Margareteninsel)

Bezirk

XIV

Zugl� (Als�r�kos (Unter-R�kos), Herminamez� (Herminenwiese), Istv�nmez� (Stefanswiese), Kiszugl� (Klein-Zugl�), Nagyzugl�

(Gro�-Zugl�), R�kosfalva (R�kos-Dorf), T�r�k�r (w�rtlich: t�rkischer W�chter), V�rosliget (Stadtw�ldchen))
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Bezirk

XV

R�kospalota, Pest�jhely (Pester Neustadt), �jpalota

Bezirk

XVI

M�ty�sf�ld (Matthiasland), Sashalom (Adlerh�gel), Cinkota, R�kosszentmih�ly

Bezirk

XVII

R�kosmente (R�koskereszt�r, R�koscsaba, R�kosliget, R�koshegy, R�koskert)

Bezirk

XVIII

Pestszentl�rinc, Pestszentimre (Pestsanktemmerich)

Bezirk

XIX

Kispest

Bezirk

XX

Pesterzs�bet (Pestelisabeth)

Bezirk

XXI

Csepel

Bezirk

XXII

Budat�t�ny, Nagyt�t�ny, Budafok (Promontor)

Bezirk

XXIII

Soroks�r

Anmerkung: Bezirke in gr�n liegen in Pest, Bezirke in rot in Buda, die in gelb auf einer Insel.

St�dtepartnerschaften

Budapest unterh�lt derzeit (2008) St�dtepartnerschaften mit folgenden St�dten:[14]

� Tel Aviv-Jaffa, Israel, seit 1989 � Berlin, Deutschland, seit 1991
[15]

� Fort Worth, USA, seit 1990 � Lissabon, Portugal, seit 1992

� Frankfurt am Main, Deutschland, seit 1990 � Zagreb, Kroatien, seit 1994

� Wien, �sterreich, seit 1990 � Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, seit 1995

� New York, USA, seit 1991 � Florenz, Italien, seit 2008
[16]

� Warschau, Polen, seit 2005

Sehensw�rdigkeiten und Kultur

Sehensw�rdigkeiten

Parlamentsgeb�ude

Die wichtigsten Sehensw�rdigkeiten der Stadt liegen am Ufer der

Donau. Auf der westlichen, Budaer Seite erhebt sich der felsige

Gell�rtberg mit der Freiheitsstatue und der Zitadelle. Am Fu�e des

Berges liegt das Gell�rt-Hotel mit seinem ber�hmten Thermalbad

sowie weiter flussabw�rts der Hauptbau der Technischen und

Wirtschaftswissenschaftlichen Universit�t. N�rdlich des Gell�rtberges

liegt der Burgberg mit dem ehemaligen K�niglichen Schloss. Sie

beherbergt heute die Nationalbibliothek, die Nationalgalerie sowie das

Stadtmuseum. Neben der Burg befindet sich im klassizistischen

S�ndor-Palais der Sitz des ungarischen Staatspr�sidenten.
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Staatsoper

Gro�e Markthalle

Burgviertel

Im n�rdlichen Teil des Burgbergs erhebt sich die Matthiaskirche und,

ihr zur Donau hin vorgelagert, die Fischerbastei. Das Budaer

Burgviertel und das Donaupanorama stehen seit 1987 auf der Liste des

UNESCO-Weltkulturerbes. Unter dem Burgviertel verl�uft ein teils

�ffentlich zug�ngliches Labyrinthsystem.

Am �stlichen Donauufer, auf der flachen Pester Seite, erheben sich das

Parlamentsgeb�ude, die Akademie der Wissenschaften, eine Reihe

gro�er Hotels am so genannten Donaukorso, die Pester Redoute (ein

Ballsaal), die Corvinus-Wirtschaftsuniversit�t Budapest und weiter

s�dlich das Nationaltheater und der Kunstpalast.

Die Donau ist die eigentliche Hauptattraktion Budapests und wird im

Stadtgebiet von neun stadtbildpr�genden Br�cken �berspannt. Die

bedeutendste, weil �lteste und zugleich Wahrzeichen der Stadt, ist die

Kettenbr�cke.

Von hier aus f�hrt auf Pester Seite der kleine Ring zur Freiheitsbr�cke,

vorbei an der Gro�en Synagoge, dem Nationalmuseum und der Gro�en

Markthalle. Die in der Doh�ny utca gelegene Synagoge markiert den

Zugang zum historischen j�dischen Viertel Budapests, gelegen

zwischen Kleinem und Gro�em Ring. Der Kleine Ring folgt in etwa

dem Verlauf der fr�heren Pester Stadtmauer, deren letzte Stadttore

Ende des 18. Jahrhunderts abgebrochen wurden. Reste der Stadtmauer

stehen allerdings noch. Zwischen dem Kleinen Ring und der Donau

liegt die eigentliche Innenstadt Budapests. Parallel zum Fluss verl�uft

mit der V�ci utca die �lteste Handelsstra�e und heute bekannteste

Flaniermeile der Stadt.

Sie verbindet die Gro�e Markthalle mit dem V�r�smarty t�r. N�rdlich

der Innenstadt, aber noch im zentralen 5. Bezirk gelegen, erhebt sich

der h�chste Kirchenbau Budapests, die St.-Stephans-Basilika.

Der Gro�e Ring (Nagyk�r�t) wurde zwischen 1872 und 1906 errichtet.

Er f�hrt von der Pet�fibr�cke zur Margaretenbr�cke und ist eines der

bedeutendsten Architekturensembles seiner Zeit in Europa. Der hier

gelegene Westbahnhof (Nyugati p�lyaudvar) ist gemeinsam mit dem Ostbahnhof (Keleti p�lyaudvar) Zeugnis

pr�chtiger Bahnhofsarchitektur.

Am Gro�en Ring, dessen Abschnitte die Namen des Heiligen Stefan sowie der angrenzenden Bezirke Ter�z-,

Erzs�bet-, J�zsef- und Ferencv�ros tragen, stehen mehrere Theaterbauten (bis zu seiner Sprengung 1965 stand hier,

am Blaha-Lujza-Platz auch das Nationaltheater) und viele Filmtheater, von denen einige Ende der 1990er Jahre

schlie�en mussten, da am Westbahnhof und anderen Stellen der Stadt die Multiplexkinos mehr Zuschauer anlocken

konnten. Der Ring wird beim achteckigen Platz Oktogon von der Andr�ssy �t gekreuzt, die den Stadtkern mit dem

Stadtw�ldchen verbindet.

Die Andr�ssy �t ist eines der herausragendsten st�dtebauliche Vorhaben der ungarischen Hauptstadt. In nur 14 

Jahren, von 1871 bis 1885, wurde eine 2,4 Kilometer lange Allee errichtet, die von �ppig ausgestatteten, 

sechsgeschossigen Mieth�usern im Historismus, der Ungarischen Staatsoper, dem Haus des Terrors und mehreren 

Pl�tzen ges�umt wird. Sie f�hrt auf den Heldenplatz zu, der seinerseits von der Kunsthalle und dem Museum der 

Sch�nen K�nste eingefasst wird. Auf diesem Platz steht das Milleniumsdenkmal, das 1896 anl�sslich des Jubil�ums 

der ungarischen Landnahme errichtet wurde. S�dlich des Heldenplatzes liegt der langgestreckte Platz der 56-er, auf
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dem das Mahnmal des Aufstandes von 1956 steht. Ein aus verschieden hohen Stahlstelen sich verengender Keil

schiebt sich scheinbar vom Stadtw�ldchen kommend unter den Belag des Platzes genau an der Stelle, wo 1956 ein

Standbild Stalins gest�rzt wurde und �ber Jahrzehnte die Aufm�rsche zum 1. Mai stattfanden. 50 Jahre nach dem

Aufstand von 1956 wurde das Mahnmal am 23. Oktober 2006�um 19.56 Uhr enth�llt.

Seit 2002 geh�rt auch die Andr�ssy �t zum Weltkulturerbe. Unter ihr verkehrt die erste Budapester U-Bahn, sie ist

die �lteste elektrische U-Bahn der Welt und nach der London Underground die Zweit�lteste �berhaupt.

Weiter �stlich stadtausw�rts, direkt hinter dem Heldenplatz, liegen im Stadtw�ldchen die Burg Vajdahunyad, die zur

Budapester Millenniumsausstellung 1896 errichtet wurde, der Zoo, der Zirkus, die Eiskunstlaufbahn sowie das

Sz�chenyi-Heilbad. Zusammen mit dem Gell�rt-Bad z�hlt es zu den bekanntesten der Budapester Thermalb�der.

Au�erhalb des Stadtzentrums befinden sich, am westlichen Donauufer, die r�mische Siedlung Aquincum sowie aus

j�ngerer Zeit der Skulpturenpark mit Statuen aus der Periode des Sozialistischen Realismus.

Am Ostufer befindet sich das Mahnmal Schuhe am Donauufer, das an die Pogrome an Juden im Zweiten Weltkrieg

erinnert.

Theater und Konzerte

Ungarisches Nationaltheater

Lustspielhaus am Ring

Das wichtigste Theater ist das Ungarische Nationaltheater Nemzeti

Sz�nh�z, kurz �Nemzeti� genannt, das sich seit 2002 im Bajor-Gizi-Park

befindet. Die bedeutendste B�hne des Landes musste oft ihren Sitz

wechseln. 1837 bis 1908 stand das erste, schlichte Geb�ude in der

damaligen Kerepesi �t, heute R�k�czi �t, gegen�ber dem Hotel

Astoria. Der urspr�ngliche Name war Pesti Magyar Sz�nh�z (Pester

Ungarisches Theater). Seit 1840 hei�t das Theater Nemzeti Sz�nh�z.

Am Hevesi-S�ndor-T�r befindet sich das Magyar Sz�nh�z

(Ungarisches Theater). F�r ein junges Publikum sind die Vorstellungen

des Katona J�zsef Theaters in der Pet�fi S�ndor-utca (hier arbeitet oft

der ungarische B�hnenregisseur Tam�s Ascher) und die des

�j-Theaters (Neues Theater) gedacht. Eine alternative B�hne f�r

ungew�hnliche Theaterprojekte ist das Kr�tak�r Theater des

ungarischen Regisseurs �rp�d Schilling.

Musical- und Operettenfreunde besuchen gern das Operettsz�nh�z am

�ungarischen Broadway� in der Nagymez� utca. Eine traditionsreiche

B�hne ist das V�gsz�nh�z (Lustspieltheater) am K�r�t auf der Pester

Seite. Opernfreunde sch�tzen die eher traditionell inszenierten

Vorstellungen der Ungarischen Staatsoper Magyar �llami Operah�z,

deren Haus in der Andr�ssy-�t viele �hnlichkeiten mit der Wiener

Staatsoper aufweist.

F�r Kinder sind die Vorstellungen des Puppentheaters B�bsz�nh�z, ebenfalls in der Andr�ssy-�t, interessant. Das

bekannteste Konzerthaus ist der Jugendstil-Festsaal der Musikakademie am Liszt-Ferenc-Platz. Den modernsten

akustischen Forderungen entspricht die moderne Bart�k-B�la-Konzerthalle, die sich in der N�he des Nationaltheaters

befindet. Auch in den R�umen des Kongresszentrums Budapest finden Konzerte statt.
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Museen

Nationalmuseum

Die wichtigste Kunstsammlung, das Museum der Bildenden K�nste

Budapests, befindet sich am Heldenplatz. Hier gibt es eine antike

Sammlung, eine alte Galerie, eine �gyptische Sammlung, eine

Sammlung aus dem 19.�20. Jahrhundert, eine

Barockskulptursammlung, eine Sammlung deutscher, �sterreichischer,

niederl�ndischer und fl�mischer Malerei. Au�er den permanenten

Ausstellungen werden regelm��ig tempor�re Ausstellungen von

internationaler Bedeutung abgehalten, wie die Ausstellung zu Vincent

van Goghs Werken Ende 2006, die einen gewaltigen Besucheransturm

zu verzeichnen hatte.

Gegen�ber dem Museum steht die Kunsthalle Budapest f�r moderne Kunstprojekte. Die ungarische Malerei wird in

der Nationalgalerie im Burgpalast ausgestellt. Das Budapester Ludwig-Museum ist seit 2005 im Palast der K�nste in

der N�he des neuen Nationaltheaters beheimatet.

An der Ecke �ll�i �t und Ferenc k�r�t findet sich das Jugendstilgeb�ude des Museums f�r Angewandte Kunst und

am Kossuth-Platz das Ethnographische Museum. Seit 2004 befindet sich in der P�va-Synagoge und dem

anschlie�enden Neubau von Istv�n M�nyi das Holocaust-Dokumentationszentrum.

Neben mehr als 30 Museen verf�gt das kulturelle Zentrum Ungarns �ber viele kleine Galerien, von denen die

meisten in der Innenstadt oder im Burgviertel zu finden sind.

Kulturelle Ereignisse

Kettenbr�cke

Allj�hrlich finden in Budapest zwei gro�e Kulturfestivals statt, in

deren Rahmen vor allem Programme f�r die Liebhaber klassischer

Musik angeboten werden: das Budapester Fr�hlingsfestival und das

Budapester Herbstfestival. F�r Filmfreunde gibt es im Februar die

Ungarische Filmschau und im April das Internationale Filmfestival

Titanic, au�erdem ein internationales Theaterfestival. Im August findet

das Inselfestival �Sziget� mit vielen Konzerten f�r vor allem

jugendliche Besucher statt.

Ein neues Kulturzentrum auf der Budaer Seite ist der Millen�ris-Park,

der im Jahre 2000 anl�sslich der Millenniumsfeierlichkeiten zur

Staatsgr�ndung auf einem alten Fabrikgel�nde errichtet wurde. Hier finden im Sommer Konzerte, Ausstellungen und

andere kulturelle Ereignisse statt. Der Kinderspielplatz hat handgeschnitzte, einem Volksm�rchen entnommene

Figuren. Seit Oktober 2005 hat auch das ungarische Kindermuseum Palast der Wunder hier ein neues Zuhause.
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Sonstige Freizeitbesch�ftigungen

Park auf der Margareteninsel

Die bergige Umgebung Budapests bietet viele Ausflugsm�glichkeiten

wie die malerische Kleinstadt Szentendre n�rdlich von Budapest und

das Schloss in G�d�ll�, der Lieblingsort von K�nigin und Kaiserin

Sisi. Das Donauknie erstreckt sich bis Esztergom. S�dlich der Stadt,

auf der Csepel-Insel bei Hal�sztelek erhebt sich der Sendemast

Lakihegy.

In den Budaer Bergen, deren h�chste Erhebung mit 527 Metern der

J�nosberg ist, verkehrt die Kindereisenbahn. An der Endhaltestelle der

Kindereisenbahn endet der Internationale Bergwanderweg

Eisenach-Budapest. In der mit Parks unterversorgten Stadt nimmt die

Margareteninsel als Erholungsgebiet eine zentrale Rolle ein.

Seit 1984 finden der j�hrlich der Budapest-Marathon und der Budapest-Halbmarathon statt, an denen jeweils

mehrere Tausend L�ufer teilnehmen.

Wirtschaft und Infrastruktur

Ans�ssige Unternehmen

Eine Vielzahl von Unternehmen hat in Budapest ihren Sitz, wie beispielsweise Staatsdruckerei OAG Ungarn,

Magyar Telekom, Zwack, Orion Elektronik, MOL, Ikarus und Mal�v.

Einzelhandel

Die V�ci utca (Waiznergasse), Budapests

Haupteinkaufsstra�e mit Weihnachtsbeleuchtung

Die wichtigsten Einkaufsstra�en von Budapest befinden sich im

5.�Bezirk (Innenstadt). Die bekannteste von ihnen ist die V�ci utca, in

der fast alle gro�en Modelabels der Welt vertreten sind. Am

V�r�smarty-Platz wird jedes Jahr ein Weihnachtsmarkt veranstaltet,

der dem am Wiener Rathausplatz �hnlich ist (hier fungieren die Fenster

des Gerbeaud-Kaffeehauses als Adventskalender).

Seit das Warenhaus Luxus am V�r�smarty-Platz 2005 in Konkurs ging,

gibt es kaum noch traditionelle Warenh�user. Bekannt war auch die

Warenhauskette Sk�la, die in den 1970er Jahren als verh�ltnism��ig

gut sortiert bezeichnet werden konnte. An der Stelle des ersten

Sk�la-Kaufhauses im 11.�Bezirk wurde 2006 ein modernes

Einkaufszentrum errichtet.

Inner- und au�erhalb der Stadt werden gro�e Einkaufszentren nach

amerikanischem Muster (Plazas) errichtet, die den Konsumenten au�er

langen �ffnungszeiten eine Auswahl an Dienstleistungen aller Art und

Gastronomie bieten. Weiterhin sind gro�e Hyperm�rkte in- und

au�erhalb der Stadt sehr beliebt. S�dlich von Budapest (in Buda�rs)

gibt es seit einigen Jahren nach dem Vorbild der Shopping City S�d

bei V�sendorf (�sterreich) eine Art Shopping City. 2007 wurde die

Arena Plaza gegen�ber dem Keleti p�lyaudvar (Ostbahnhof), das gr��te Einkaufszentrum in Mittel- und Osteuropa,

fertiggestellt. Gegen die starke �Amerikanisierung� gibt es B�rgerbewegungen, die den Kauf ungarischer Produkte

propagieren und die Verbreitung der �bergro�en Einkaufszentren ablehnen.
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In den Budapester Innenbezirken und in den Einkaufszentren ist an Wochen- und Samstagen bis maximal 21 Uhr

und an Sonntagen bis 18 Uhr ge�ffnet. Es gibt auch eine Reihe von Superm�rkten, die 24 Stunden t�glich ge�ffnet

und nur an den gro�en gesetzlichen Feiertagen geschlossen sind.

B�der

Die Geschichte der Budapester B�der kann auf eine Vergangenheit von 2000 Jahren zur�ckblicken. Bereits die

R�mer nutzten die Quellen der Stadt. Aus dem Jahr 1178 gibt es Hinweise auf eine Siedlung Felh�viz auf dem

Gebiet vom heutigen �buda � der Name bedeutet �Heilquelle�. Am Gell�rtberg wird die Elisabeth-Quelle erw�hnt

(die heilige Elisabeth war die Tochter von K�nig Andreas). Die Herrschaft der Osmanen brachte unter anderem eine

andere Badekultur in die Stadt, die Baudenkm�ler dieser Zeit sind bis heute in Gebrauch. Im 18. Jahrhundert, nach

einem Erlass von Maria Theresia begann man sich mit der Analyse der Heilquellen der Stadt auseinanderzusetzen.

1812 begann man auf Vorschlag von P�l Kitaibel damit, die Quellen zu systematisieren, er schrieb auch eine

Hydrografie der Stadt. 1930 wurde Budapest als Stadt mit den meisten heilenden Quellen der Titel �Badestadt�

verliehen.

Sz�chenyi-Heilbad

Die wichtigsten Heil- und Freib�der sind: Csepeli (Freibad)

Csillaghegyi (Freibad), Dag�ly (Heil- und Freibad), Dand�r (Heilbad),

Gell�rt (Heil-, Frei- und Erlebnisbad), Kir�ly (Heilbad, t�rkisches

Bad), Luk�cs (Heilbad, Schwimmbad, t�rkisches Bad), Palatinus (Heil-

und Freibad, Jugendstilbau auf der Margaretheninsel), Pask�l

(Freibad), Pesterzs�beti (Freibad), P�nk�sdf�rd�i (Freibad), R�mai

(Frei- und Erlebnisbad), Rudas (Heilbad, t�rkisches Bad), Sz�chenyi

(Heilbad, Schwimmbad), �jpesti (Freibad). Einige der B�der haben

eine Subkultur: Kundige M�nner spielen im Sz�chenyi-Bad im

warmen Wasser stundenlang Schach, das Luk�cs-Bad ist traditionell

ein Treffpunkt von Schauspielern und K�nstlern. Das Palatinus, �Pala� genannt, ist ein traditionelles Bad f�r

Jugendliche.

Es gibt auch viele Schwimmb�der in Budapest, am bekanntesten ist das Cs�sz�r in Buda und das Sportschwimmbad

auf der Margaretheninsel, das nach Olympiasieger Alfr�d Haj�s benannt ist.

2008 hat einer der gr��ten �berdachten Wasserthemenparks Europas er�ffnet, das Ramada Resort.

Gastronomie

Au�enansicht des Caf��Gerbeaud am V�r�smarty

t�r

�hnlich wie in Wien bl�hte im 19. Jahrhundert und um die

Jahrhundertwende in Budapest eine rege Kaffeehauskultur. Eines der

literarischen Zentren war das mehr als einhundert Jahre alte k�v�h�z

Caf� New York, das im Sommer 2006 nach einer umfangreichen

Renovierung wiederer�ffnet wurde; in der Zeit des Kommunismus

existierte es unter dem Namen Hung�ria K�v�h�z.

Ein Schauplatz der Revolution im Jahre 1848 war das

Pilvax-Kaffeehaus, in dem sich die Anh�nger von S�ndor Pet�fi

versammelten. Die Kaffeeh�user dienten auch als Arbeitsplatz f�r Schriftsteller, Dichter, Journalisten � Ferenc

Moln�r war beispielsweise ein h�ufiger Besucher dieser Kaffeeh�user. Diese wurden in den kommunistischen Zeiten

verstaatlicht und umfunktioniert, viele verschwanden oder wurden vernachl�ssigt. Zu diesen Zeiten waren die

verrauchten kleinen �Pressz�s� (Espressos) die einzigen Lokale, in denen man einen �Fekete�, einen kleinen

schwarzen, stark gekochten ungarischen Kaffee genie�en konnte.
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Das Caf� Centr�l am Ferenciek tere wurde Ende der 1990er Jahre wieder er�ffnet und gl�nzt in der alten Pracht. Das

Caf� Museum an der M�zeum k�r�t ist ein Nobelrestaurant geworden. Als vornehmstes und sch�nstes Kaffeehaus

gilt das Caf� Gerbeaud am V�r�smarty t�r. Die zwei �ltesten Konditoreien in Buda sind die Konditorei Ruszwurm

im Burgviertel und die Konditorei August neben dem Budaer F�ny-utca-Markt.

Verkehr

Donaubr�cken

Budapest ist trotz der enormen Breite des Stroms (etwa 300m) mit zahlreichen Br�cken ausgestattet. Von Nord nach

S�d geordnet:

� Megyeri-Br�cke (Megyeri h�d), 2008 (M0 Autobahn)

� N�rdliche Eisenbahnbr�cke (�szaki �sszek�t� vas�ti h�d)

� �rp�dbr�cke (�rp�d h�d), 1950 erbaut

� Margaretenbr�cke (Margit h�d), 1876 erbaut

� Kossuthbr�cke (Kossuth h�d), 1945/46 erbaut, 1960 demontiert

� Kettenbr�cke (Sz�chenyi L�nch�d), 1849 erbaut

� Elisabethbr�cke (Erzs�bet h�d), 1964 erbaut

� Freiheitsbr�cke (Szabads�g h�d), 1896 erbaut

� Pet�fibr�cke (Pet�fi h�d), 1937 erbaut

� L�gym�nyosi-Br�cke (L�gym�nyosi h�d), 1995 erbaut

� S�dliche Eisenbahnbr�cke (D�li �sszek�t� vas�ti h�d), 1953 erbaut

� H�rosi-M0-Br�cke (H�rosi M0 h�d), 1990 erbaut (M0 Autobahn)

Stra�enverkehr

Karte

Obwohl der Anteil des Individualverkehrs am gesamten

Verkehrsaufkommen der Stadt eher gering ist, kommt es t�glich zu

Staus in und um die ungarische Hauptstadt. Mehr als 600.000

zugelassene PKW nutzen das Budapester Stra�ennetz mit einer L�nge

von �ber 4.000�Kilometern. Die Innenstadtbezirke und Teile von Buda

sind Kurzparkzonen. Versch�rft wird die Situation durch einen

eklatanten Mangel an Parkh�usern.

Das historische Stra�ennetz Budapests ist durch Ring- und

Radialstra�en gekennzeichnet. Zwischen diesen breiten Stra�en liegen

eher schmale, heute nur noch f�r den Einbahnstra�enverkehr geeignete

Verkehrswege.

Die meisten Autostra�en Ungarns f�hren �ber Budapest. Das Stra�ennetz muss somit neben dem Stadt- auch den

Durchgangsverkehr aufnehmen. Die wenigen Donaubr�cken sind dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen.

Zudem verf�gt die Stadt �ber nur wenige und zu schmale Zubringerstra�en. Der wesentliche Teil des

Autobahnringes, die M0, um die Stadt ist inzwischen inklusive der Megyeribr�cke, einer neuen gro�en

Autobahnbr�cke, im Norden der Stadt fertig gestellt worden. Die vollst�ndige Schlie�ung des Ringes im

Nord-Westen der Stadt wird zwar voran getrieben, wird aber durch die schwierigeren geographischen Bedingungen

(Buda-Berge) noch l�nger auf sich warten lassen. Vorrangig ist die Erweiterung des s�dwestlichen St�ckes zwischen

der M1 und der M5, welches v�llig �berlastet ist.

Da der Automobilverkehr einen Beitrag zur Luftverschmutzung des im Winter mit Smog verhangenen Budapest 

leistet, gibt es seit 2009 ein Gesetz, welches das Autofahren an bestimmten Tagen verbieten kann. Bei deutlich zu 

hohen Feinstaubwerten ist das Fahren an ungeraden Tagen nur f�r Autos mit einer ungeraden Endziffer auf der
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Nummerntafel erlaubt, an geraden Tagen entsprechend nur f�r Autos mit gerader Endziffer. Die Polizei kann

Verst��e nicht mit Bu�geldern ahnden, sondern nur an die Autofahrer appellieren. Im Januar 2009 trat ein solches

Fahrverbot erstmals in Kraft. Der Automobilverkehr reduzierte sich um rund 18 %.

Fahrradverkehr

Teilnehmer einer Critical Mass in Budapest,

April 2009

Der Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr ist in Budapest mit etwa

ein bis zwei Prozent relativ gering. Im gesamten Stadtgebiet gibt es

weniger als 200 Kilometer an Radwegen (weniger als ein F�nftel

dessen, was im etwa gleich gro�en Wien besteht), wovon zwei Drittel

nur aus einer auf den Gehsteig gepinselten Linie bestehen. Zweimal im

Jahr demonstrieren in Budapest Radfahrer im Rahmen einer Critical

Mass f�r bessere Bedingungen f�r Radfahrer. Mit bis zu 80.000

Teilnehmern ist sie weltweit die gr��te Veranstaltung dieser Art.

Schienenverkehr

Budapest Nyugati p�lyaudvar (Westbahnhof)

Die Stadt liegt an einem Endpunkt der �Magistrale f�r Europa�, einem

wichtigen transeurop�ischen Projekt, mit dem bis zum Jahr 2015

zwischen Paris und Budapest eine

Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke realisiert werden soll.

Die meisten Z�ge kommen auf den drei gro�en Kopfbahnh�fen an,

dem Keleti p�lyaudvar (Ostbahnhof), dem Nyugati p�lyaudvar

(Westbahnhof), dessen Bahnbetriebswerk als Bahnhistorischer Park

Budapest Europas gr��tes interaktives Eisenbahnmuseum ist, und dem

D�li p�lyaudvar (S�dbahnhof).

Vom auf Pester Seite gelegenen Ost- beziehungsweise Westbahnhof

gibt es Direktverbindungen in viele europ�ische Hauptst�dte, vom auf Budaer Seite gelegenen S�dbahnhof wird

unter anderem der Plattensee angefahren. Alle drei Bahnh�fe sind mit der Metr� erreichbar. Es gibt weitere, kleinere

Personen- und G�terbahnh�fe.

Nahverkehr

Eingang zur Station Bajcsy-Zsilinszky��t

3,8 Millionen Fahrg�ste bewegen sich t�glich auf den insgesamt �ber

2.000 Kilometer langen Netzstrecken des �ffentlichen Nahverkehrs in

Budapest. Das Budapester Verkehrsunternehmen (BKV) unterh�lt

Metr�-, Stra�enbahn-, Bus-, O-Bus- und H�V-Linien (S-Bahn).

Neben der 1896 fertiggestellten U-Bahn F�ldalatti vas�t (�lteste

U-Bahn auf dem europ�ischen Kontinent), die als Linie 1,

Millenniums-U-Bahn oder gelbe Metr�linie bezeichnet wird und

zwischen V�r�smarty t�r und Mexik�i �t Fahrg�ste bef�rdert,

verkehren zwei weitere Metr�linien, die rote Linie 2 zwischen D�li

p�lyaudvar und �rs vez�r tere sowie die blaue Linie 3 zwischen �jpest

und K�b�nya Kispest. Eine vierte soll 2014 �bergeben werden, eine

f�nfte ist geplant.
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Zurzeit werden 22 % aller Wege mit der Metr� zur�ckgelegt. 41 % aller Fahrtwege sind Busfahrten, weitere 26 %

Stra�enbahn- (villamos) und fast 5 % O-Bus-Fahrten. Demnach werden fast drei Viertel aller Wege mit

stra�engebundenen Verkehrsmitteln bew�ltigt. Auf die f�nf Linien der H�V, einer Art S-Bahn in die Budapester

Vororte, entfallen 6 %.

Die Stra�enbahnlinien 4 und 6, die mit Ausnahme des einen Streckenendes in S�den von Buda denselben

Streckenabschnitt ringf�rmig um die Altstadt von Pest herum befahren, geh�ren zu den meistben�tzten

Stra�enbahnlinien, wurden im Fr�hjahr 2006 erneuert und mit dem l�ngsten Stra�enbahnwagen der Welt (den

Niederflurwagen Combino Plus von Siemens) ausgestattet.

Budapest Liszt Ferenc Flughafen, Terminal

SkyCourt

Weitere Verkehrsmittel sind noch die Seilbahn zum J�nos-hegy, die

Kindereisenbahn, die Zahnradbahn zum Sv�bhegy und die

Standseilbahn zum Burgberg.

Sessellift auf den Janos-hegy

Luftverkehr

Der internationale Flughafen Budapest Liszt Ferenc von Budapest liegt

etwa 28 Kilometer au�erhalb der Stadt. Mit dem Einstieg mehrerer

Billigfluggesellschaften in den ungarischen Markt steigen die

Passagierzahlen seit 2004 stark an. Der Flughafen ist mit einem

Zubringerbus (rept�r-busz) oder �ber eine Schnellstra�e erreichbar.

Seit 2007 existiert auch eine Zugverbindung von Ferihegy Terminal 1

zum Westbahnhof (Nyugati p�lyaudvar). Eine Schnellbahn- oder

Metr�verbindung von den Terminals 2A und 2B und vom geplanten

2C ins Zentrum ist vorgesehen.

Schiffsverkehr

Der Schiffsverkehr hat zunehmende Bedeutung. Neben von

einheimischen Reedereien veranstalteten Ausflugsfahrten gibt es

Linienfahrten mit Tragfl�gelbooten nach Bratislava und Wien.

Au�erdem betreibt auch die BKV Rt. zwei F�hren und eine

Schiffslinie, die alle ein bis zwei Stunden verkehren.

Flusskreuzfahrtschiffe, flussabw�rts etwa aus Passau sowie

flussaufw�rts vom Schwarzen Meer bringen j�hrlich hunderttausende Touristen an die Anlegestellen. So wurden in

der Sommersaison 2010 t�glich insgesamt bis zu 100 verschiedene Fahrgast-Schiffe an den Ufern der Stadt gez�hlt.

Der Freihafen f�r den G�terumschlag umfasst drei Hafenbecken, sowie Containerterminals und Lagerhallen, wo

auch RoRo-Schiffe beladen werden k�nnen. Er bedeckt eine Fl�che von �ber 150 ha.[17]
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Ungarn

Magyar K�zt�rsas�g
Republik Ungarn

Flagge Wappen

Amtssprache Ungarisch

Hauptstadt Budapest

Staatsform Parlamentarische Republik

Staatsoberhaupt Staatspr�sident P�l Schmitt

Regierungschef Ministerpr�sident Viktor Orb�n

Fl�che  93.036 km� 

Einwohnerzahl 10.005.000 (Mai 2010)[1]

Bev�lkerungsdichte  107,5 Einwohner pro km� 

Bruttoinlandsprodukt
� Total (Nominal)
� Total (PPP)
� BIP/Einw. (Nominal)
� BIP/Einw. (PPP)

2005 (gesch�tzt)
(44.) 107,1�Mrd. US-$
(50.) 162,3�Mrd. US-$
(45.) 10.814 US-$
(41.) 16.823 US-$

Human Development Index 0,805 (36.) [2]

W�hrung Forint (HUF)

Unabh�ngigkeit  am 31. Oktober 1918 

Nationalhymne Himnusz

Zeitzone UTC+1 MEZ
UTC+2 MESZ (M�rz bis Oktober)

Kfz-Kennzeichen H

Internet-TLD  .hu 

Telefonvorwahl  +36 
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Ungarn (ungarisch�Magyarorsz�g [�m���rorsa��]), Langform Republik Ungarn (Magyar K�zt�rsas�g), ist ein

Binnenstaat in Mitteleuropa, der zum Gro�teil im Pannonischen Becken liegt. Nachbarstaaten sind �sterreich, die

Slowakei, die Ukraine, Rum�nien, Serbien, Kroatien und Slowenien.

Ungarn ist seit dem 1.�Mai 2004 Mitgliedstaat der Europ�ischen Union und seit dem 12.�M�rz 1999[3] Mitgliedstaat

der NATO. Der Human Development Index z�hlt Ungarn zu den sehr hoch entwickelten Staaten. Die Hauptstadt ist

Budapest.

Staats- und Landesname
Die Eigenbezeichnung der Ungarn weicht stark von den ausl�ndischen Namen f�r Ungarn ab. Der Begriff magyar

(Aussprache /madjar/ von ung. magyar [�m���r]; fr�her magyeri) taucht schon im 9. und 10. Jahrhundert in

islamischen Quellen auf und ist wahrscheinlich ein Kompositum aus magy (< ugrisch *ma��� = �Mensch, Mann,

Geschlecht�) und er(i) (ebenfalls �Mensch, Mann, Geschlecht�). Der Name bezeichnete anfangs nur einen von sieben

halbnomadischen St�mmen, die im 9. sowie im beginnenden 10. Jahrhundert r�uberische �berf�lle in Europa, bis

�ber die Pyren�en unternahmen. Diese St�mme hie�en Megyer (Magyar), Tarj�n, Jen�, K�r, Keszi, K�rt-Gyarmat

und Ny�k; sie sind auch unter dem Stammesbundnamen h�tmagyar bekannt. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts ist es

dem Stamm der Magyaren � das hei�t den Nachkommen �rp�ds � gelungen, die restlichen St�mme unter seiner

Oberherrschaft zu vereinigen. Von da an kann von Magyaren gesprochen werden.

Der Name �Ungarn� gelangte vermutlich aus dem Slawischen in die anderen europ�ischen Sprachen. Das slawische 

Wort l�sst sich auf die bolgarot�rkische Stammesbezeichnung onogur (on = �zehn� + ogur = �Stamm�) zur�ckf�hren, 

die dadurch entstand, dass die Vorfahren der Ungarn im 5. und 6. Jahrhundert in enger Verbindung mit dem Reich
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der Onoguren lebten, dessen f�hrender Stammesverband �Onoguren� hie�. Das �H-� im lateinischen hungarus (und

dadurch auch in manchen anderen Sprachen) entstand dadurch, dass der Name irrt�mlicherweise mit den Hunnen

(Hunni) gleichgesetzt wurde.

Besonderheiten im Gebrauch des Namens vor und nach dem Ersten Weltkrieg

Stephanskrone

Das K�nigreich Ungarn, das in wechselnden Grenzen von 1001 bis

1918 bestand, hei�t auf Ungarisch Magyar Kir�lys�g, da magyar im

Ungarischen sowohl als Staats- als auch als Volksbezeichnung

fungiert. Das heutige Ungarn hei�t in der Landessprache

Magyarorsz�g. Von magyar wird im Deutschen auch das Adjektiv

�magyarisch� abgeleitet. In den meisten Sprachen der Welt � so auch in

der deutschen Sprache � werden sowohl f�r das K�nigreich als auch

das heutige Ungarn gleichartige Bezeichnungen gebraucht, die auf den

lateinischen Begriff hungarus zur�ckgehen, beispielsweise im

Englischen, in dem das K�nigreich Kingdom of Hungary und das

heutige Land Hungary hei�t, oder im Franz�sischen, in dem Royaume

de Hongrie und Hongrie verwendet werden.

Die Slowaken, Slowenen, Kroaten und Serben, die ganz oder teilweise

im Vielv�lkerstaat K�nigreich Ungarn (nach dem Ausgleich in

�sterreich-Ungarn) lebten, differenzieren in ihrem Sprachgebrauch bei

der Staats- und Volksbezeichnung jedoch zwischen �ungarisch� und �magyarisch�. F�r den Vielv�lkerstaat vor 1918

werden Bezeichnungen verwendet, die auf hungarus beruhen: Uhorsko (slowakisch), Ogrska (slowenisch) und

Ugarska/������� (kroatisch/serbisch). F�r den 1920 entstandenen Staat beruhen die Bezeichnungen auf Ableitungen

der ethnischen Begrifflichkeit Magyaren: Ma�arsko (slowakisch), Mad�arska (slowenisch) bzw.

Ma�arska/ �¡����� (kroatisch/serbisch). Die �sterreicher, Rum�nen und Ukrainer nehmen diese begriffliche

Differenzierung in ihrem Sprachgebrauch nicht vor. Das K�nigreich und die heutige Republik hei�en

dementsprechend auf Rum�nisch Regatul Ungariei bzw. Ungaria und auf Ukrainisch ¢£�£¤¥¦�§¦£ ��£�¨©ª� oder

��£�¨©ª�.

Geographie

Allgemeine geographische Karte

Die L�nge der Au�engrenze betr�gt 2009�Kilometer. Davon entfallen

auf �sterreich 366�Kilometer, die Slowakei 515�Kilometer, die

Ukraine 103�Kilometer, Rum�nien 443�Kilometer, Serbien

151�Kilometer, Kroatien 329�Kilometer und Slowenien 102�Kilometer.

Tiefebenen

Die Donau teilt Ungarn in das westliche Transdanubien mit der

Kleinen Ungarischen Tiefebene (ungarisch Kisalf�ld) und die von der

Thei� durchflossene Gro�en Ungarischen Tiefebene (ungarisch Alf�ld)

im zentralen und �stlichen Teil des Landes. Die fruchtbare Kleine

Ungarische Tiefebene im Nordwesten Ungarns besteht haupts�chlich aus dem Becken von Gy�r (Raab). Die

abwechslungsreiche Landschaft wird bestimmt durch leicht welliges Terrain, kleine H�gel und zerschnittene Platten.

Durch fruchtbare L�ssb�den und auf Grund des milden Klimas kann intensiv Landwirtschaft betrieben werden.
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Gro�e Ungarische Tiefebene: Hortob�gy

Die Gro�e Ungarische Tiefebene nimmt nahezu die H�lfte des

gesamten Staatsgebiets Ungarns ein. Sie ist eine ebene, weitr�umige

Fl�che und ist mit in vorgeschichtlicher Zeit aufgesch�tteten Ger�llen

und Sanden bedeckt. Das Alf�ld ist entlang der Thei� von

Auenlandschaften durchzogen und mit einzelnen Waldinseln

durchsetzt. Die Trockenlegung der Auen und die Rodung der W�lder

haben zur zunehmenden Versalzung der B�den gef�hrt. So entstand

die typische Puszta mit Ziehbrunnen, Einzelgeh�ften und extensiver

Weidewirtschaft. Aufgrund aufwendiger Bew�sserungsma�nahmen

entstanden fruchtbare B�den, die den Anbau von Tabak, Mais und

Sonnenblumen erm�glichen. Der Nationalpark Hortob�gy wurde

geschaffen, um die urspr�ngliche Puszta-Landschaft zu sch�tzen.

Gebirge

Der K�kes 1014�m

Die ungarischen Mittelgebirge verlaufen vom Zempl�n-Gebirge im

Nordosten bis zum Bakonywald im Westen. Fast alle Mittelgebirge in

Ungarn tragen in h�heren Lagen dichten Laubwald. Die H�nge und

Becken sind mit fruchtbaren B�den bedeckt, die Acker-, Obst- und

Weinbau erm�glichen. Thermalquellen, die an den R�ndern der

Mittelgebirge auftreten, sind Zeugnisse eines vergangenen und

lebhaften Vulkanismus. Dies best�tigen auch die vulkanischen

Gesteine des Bakonywaldes und des M�tragebirges im Norden. Bis auf

diese Ausnahmen bestehen die sonstigen Mittelgebirge in Ungarn aus

Dolomit und Kalkstein. Das bewaldete Mecsekgebirge im S�dwesten

Ungarns erhebt sich inselartig und ist bis zu 682�m hoch. Im

M�tragebirge steht auch die mit 1014�m h�chste Erhebung Ungarns, der K�kes.

H�henverh�ltnisse:

� Gr��te H�he: K�kes im M�tra-Gebirge, Komitat Heves, bis 1014�m

� Niedrigster Landesteil: an der Thei�, im Komitat Csongr�d, 78�m

� Etwa die H�lfte des Landes liegt tiefer als 120�m (dazu Gro�e Ungarische Tiefebene).

St�dte

Die mit Abstand gr��te Stadt in Ungarn ist die Hauptstadt Budapest mit 1,69�Millionen Einwohnern. Somit leben gut

17 % der Bev�lkerung in der Hauptstadt. Die nachfolgend gr��ten St�dte sind Debrecen (ca. 225.000 Einwohner),

Miskolc (ca. 180.000 Einwohner), Szeged (ca. 165.000 Einwohner), P�cs (F�nfkirchen, ca. 160.000 Einwohner) und

Gy�r (Raab, ca. 130.000 Einwohner).

Fl�sse und Seen

Donauknie bei Visegr�d
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Der H�v�zer Thermalsee ist der gr��te

Thermalteich in Europa

Blick �ber den Plattensee

Der l�ngste Fluss in Ungarn ist die Donau (ung. Duna), zu deren

Einzugsgebiet das gesamte ungarische Staatsgebiet geh�rt. An ihrem

Flusslauf liegen unter anderem die wichtigen St�dte Kom�rom

(Komorn), Esztergom (Gran), die Hauptstadt Budapest (Ofen-Pest),

Duna�jv�ros, Baja und Moh�cs. Die Donau erreicht Ungarn im

Nordwesten und flie�t zun�chst als Grenzfluss zur Slowakei in

Richtung Osten. Nach dem Donauknie, einer 90�-Wendung des Flusses

bei Visegr�d, flie�t sie von Norden nach S�den und verl�sst Ungarn in

Richtung Serbien.

Der zweite Hauptfluss Ungarns ist die Thei�, die das Land im

Nordosten aus der Ukraine kommend erreicht und im weiteren Verlauf

�stlich parallel zur Donau nach S�den flie�t, um schlie�lich in Serbien

in die Donau zu m�nden. Gr��ere St�dte an ihrem Lauf sind Tokaj,

Tisza�jv�ros (fr�her Leninv�ros), Szolnok, Csongr�d und Szeged.

Weitere wichtige Fl�sse in Ungarn sind die Drau (ung. Dr�va), der

Hern�d, die K�r�s (dt. Kreisch), die Mur, die Raab (ung. R�ba), Saj�

und Zala.

Alle gr��eren Fl�sse entspringen au�erhalb Ungarns: Mur und Raab in

�sterreich, die Drau in S�dtirol, die Zala in Slowenien, der Hern�d in

der Slowakei, die K�r�s in Siebenb�rgen (West-Rum�nien). Ungarns

Hauptfl�sse Donau und Thei� entspringen im Schwarzwald

(S�ddeutschland) oder in der Ukraine.

Der gr��te See in Ungarn ist der Plattensee (ungarisch Balaton) im h�geligen Westungarn. Er ist zugleich der gr��te

See in Mitteleuropa. Der Plattensee ist neben der Hauptstadt Budapest das wichtigste Tourismusgebiet Ungarns, vor

allem wegen seiner Str�nde und Thermalquellen.

In seiner N�he liegt der Velencer See (ungarisch Velencei-t�), der trotz seiner �hnlichkeit zum Balaton touristisch

wenig erschlossen ist. Im Nordosten des Sees erstreckt sich ein unbegehbares Vogelschutzgebiet, das vielen

bedrohten Vogelarten Schutz bietet.

Der Neusiedler See (ungarisch Fert�-t�) liegt nur zu einem Teil in Ungarn. 75 % der Wasserfl�che geh�ren zum

Staatsgebiet �sterreichs. Der Nationalpark Fert�-Hans�g umfasst den ungarischen Teil des Sees sowie die S�mpfe

im S�den und den Hans�g und wurde 2001 zusammen mit dem �sterreichischen Nationalpark Neusiedler

See-Seewinkel zum UNESCO-Welterbe ernannt.

Der gr��te k�nstlich geschaffene See Ungarns ist der Thei�-See (ungarisch: Tisza-t�) in der Tiefebene im �stlichen

Teil des Landes.
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Klima

Klimadiagramm Budapest

Wegen der Binnenlage und der abschirmenden Wirkung der Gebirge

hat Ungarn ein relativ trockenes Kontinentalklima mit kalten Wintern

und warmen Sommern. Die mittleren Temperaturen liegen im Januar

zwischen �3��C und �1��C sowie im Juli zwischen +21��C und +23��C.

Im Fr�hsommer sind die ergiebigsten Niederschl�ge zu verzeichnen.

Die mittlere Niederschlagsmenge betr�gt im Westen auf Grund der

vorherrschenden, Regen bringenden Westwinde rund 800�Millimeter,

w�hrend in den �stlichen Landesteilen in trockenen Jahren

500�Millimeter unterschritten werden k�nnen. Die

Niederschlagsmenge nimmt generell von Westen nach Osten ab.

Flora und Fauna

In Ungarn sind etwa 45.000 Tierarten und 2200 Pflanzenarten beheimatet. Vereinzelt gibt es nord-, ost- und

s�deurop�ische Arten, die Mehrheit sind aber mitteleurop�ische Arten. 855 Tierarten und 535 Pflanzenarten stehen

unter Schutz. Seltene gesch�tzte Blumen sind beispielsweise die mediterrane Nieswurz, die wilde Pfingstrose im

H�gelland vom Mecsek und die ungarische Windblume in der Ny�rs�g-Gegend. Wildschweine, Hirsche, Rehe und

F�chse sind ebenfalls in den ungarischen W�ldern beheimatet. Auf den landwirtschaftlichen Landfl�chen und im

Tiefland leben vor allem Hasen, Fasane, Rebh�hner und Wachteln. Im Fr�hling ziehen riesige Vogelschw�rme von

Norden nach S�den. Zu ihnen geh�ren Schwalben und St�rche, die in Afrika den Winter verbringen. Gesch�tzte

Vogelarten sind beispielsweise der Stelzenl�ufer, die Trappe, die vor allem in der s�dlichen Tiefebene verbreitet ist,

und der S�belschn�bler. Die ungarischen Fl�sse und Seen sind sehr fischreich. Beheimatet sind Brassen, Karpfen

und Hechte. Aale und Amuren wurden aus fremden Seen und Fl�ssen �bergesiedelt und leben mittlerweile zahlreich

in ungarischen Gew�ssern. Um die ungarische Tier- und Pflanzenwelt zu sch�tzen, hat man auf einer Gesamtfl�che

von 816.008�ha neun Nationalparks, 38 Landschaftsschutzgebiete und 142 Naturschutzgebiete eingerichtet.

Bev�lkerung

Demografische Struktur

Bev�lkerungsentwicklung Ungarns (1995�2006)

Wie in anderen westlichen Industrienationen zeigt sich auch in Ungarn

eine Alterung der Gesellschaft. So sind 15,9 % der Bev�lkerung unter

15 Jahre, die Mehrheit der Einwohner 15 bis 65 Jahre (68,6 %) und

15,5 % �ber 65�Jahre alt. Die zusammengefasste Geburtenziffer ist

�hnlich wie in Mitteleuropa extrem niedrig und betr�gt pro Frau

1,3�Kinder. Die Lebenserwartung lag 2005 bei der m�nnlichen

Bev�lkerung bei 68,3�Jahren und bei der weiblichen Bev�lkerung bei

76,5�Jahren.

Hatte Ungarn laut Volksz�hlung 2001[4] in jenem Jahr noch knapp

10,2�Millionen Einwohner, so setzt sich der seit den 1980er Jahren zu verzeichnende R�ckgang der Einwohnerzahl

auch nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts[5] fort. Gem�� der j�ngsten Sch�tzung der CIA[6] leben in

Ungarn inzwischen weniger als 10�Millionen Menschen.
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Bev�lkerungsprognose nach Eurostat

(2005�2050)

F�r 2001 wurde ein Bev�lkerungsr�ckgang von 0,32 % gesch�tzt.

Ursache ist die niedrige Geburtenrate (rund 10 Geburten auf 1.000

Einwohner).

Ethnien

Die Bev�lkerung Ungarns laut Volksz�hlung 2001[7] :

� Magyaren (92,3 %)

� Roma (1,9 %)

� Ungarndeutsche (u. a. Donauschwaben) (0,6 %)

� Slowaken (0,2 %)

� Kroaten (0,15 %)

Alle anderen Ethnien sind laut dieser Statistik mit weniger als 10.000 Personen vertreten. Zahlenm��ig folgen

Rum�nen, Ukrainer, Serben, Slowenen und Wenden, Polen, Griechen, Bulgaren, Russinen und Armenier. Weitere

Auswahlm�glichkeiten waren nicht vorhanden. �ber 27.000 Personen gaben �Unbekannt� an. Allerdings wurde die

Frage von �ber 5 % der Befragten nicht beantwortet.

Au�erhalb Ungarns leben im Karpatenbecken etwa 2,4 Millionen Magyaren. Ihre Siedlungsgebiete liegen auf Grund

des Vertrages von Trianon als Folge des Ersten Weltkrieges jenseits der heutigen Staatsgrenzen. Dies f�hrt noch

heute gelegentlich zu politischen Verstimmungen zwischen den Nachbarl�ndern und Ungarn.

Religionen und Konfessionen

Die regionale Verteilung der Konfessionen nach der Volksz�hlung 2001:

Im Rahmen der Volksz�hlung 2001

wurde auch nach der Konfession

gefragt.[8] Die Mehrheit der

Bev�lkerung (54,5 %) bekannte sich

zur r�misch-katholischen und zur

ungarischen griechisch-katholischen

Kirche. 15,9 % der Bev�lkerung waren

Calvinisten, 3 % Lutheraner. Im Land

lebten vor dem Holocaust rund

800.000 Juden. Von den heute in

Ungarn lebenden Juden bekannten sich

bei der letzten Volksz�hlung knapp

13.000 zum j�dischen Glauben.

Ungef�hr 25 % der Bev�lkerung

machten keine Angaben oder sagten,

dass sie konfessionslos seien. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Ungarn keine Kirchenmitgliedschaft im

eigentlichen Sinne. Es gibt keine Kirchensteuer. Allerdings besteht die M�glichkeit, 1 % der Einkommensteuer einer

Religionsgemeinschaft zuzuweisen. Von dieser M�glichkeit haben 2008 zugunsten der katholischen Kirche 0,5 Mio.

Steuerzahler Gebrauch gemacht. Danach folgen die Reformierten mit 160.000 und die Lutheraner mit 50.000

Steuerzahlern. Auf Platz 4 liegt die Krischna-Bewegung (11.000), auf Platz 5 folgen die j�dischen Gemeinden

(5.000).[9]

Alle Zahlen in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Volksz�hlung 2001.
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Religionszugeh�rigkeit laut Volksz�hlung 2001:[10]

St.-Stephans-Basilika

1. Christen und christlich Orientierte: 7.584.175 (74,37 %)

1. Katholiken: 5.558.961 (54,51 %)

� R�misch-Katholisch: 5.289.521 (51,87 %)

� Griechisch-Katholisch: 268.935 (2,64 %)

� Sonstige Katholiken: 505 (< 0,01 %)

2. Evangelisch-Reformierte (Calvinisten und Mitglieder der

Ungarischen Reformierten Kirche): 1.622.796 (15,91 %)

3. Evangelisch-Lutherische: 304.705 (2,99 %)

4. Zeugen Jehovas: 21.688 (0,21 %)

5. Baptisten: 17.705 (0,17 %)

6. Orthodoxe und orientalische Christen: 15.298 (0,15 %)

� Rum�nisch-Orthodoxe: 5.598 (0,05 %)

� Russisch-Orthodoxe: 3.502 (0,03 %)

� Sonstige Orthodoxe und Orientalische: 6.198 (0,06 %)

7. Pfingstgemeinden: 8.428 (0,08 %)

8. Unitarier: 6.541 (0,06 %)

9. Adventisten: 5.840 (0,06 %)

10. sonstige Christen und christlich Orientierte: 22.213 (0,22 %)

2. Juden: 12.871 (0,13 %)

3. Buddhisten: 5.223 (0,05 %)

4. Muslime: 3.201 (0,03 %)

5. sonstige: 5.143 (0,05 %)

6. ohne Religionszugeh�rigkeit: 1.483.369 (14,55 %)

7. keine Angaben oder unbekannt: 1.104.333 (10,83 %)

Religionszugeh�rigkeit � Hauptreligionen (2001) Religionszugeh�rigkeit � Christen (2001)

Sprache

Die in Ungarn gebr�uchliche Sprache ist Ungarisch. Sie geh�rt zum finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachen,

dem die nicht-indogermanische Sprachen angeh�ren, die im mitteleurop�ischen Raum gesprochen werden. Die

Dialekte des Ungarischen unterscheiden sich weniger stark voneinander als etwa die deutschen Dialekte. Im

gesamten ungarischen Sprachraum werden neun gro�e Dialektgruppen unterschieden. Aus der Zeit der Herrschaft

der Habsburger (1699 bis 1867 und 1918) in Ungarn stammt der Einfluss der deutschen Sprache. Neben Ungarisch

sind die Sprachen der Minderheiten verbreitet: Zum Romani, der Sprache der Roma, variieren die Angaben. 0,4 %

der Bev�lkerung sprechen Kroatisch.
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Geschichte

9. bis 15. Jahrhundert

Statue K�nig Stephans I. an der Fischerbastei in

Budapest

Die Magyaren wanderten, angef�hrt von dem Gro�f�rsten �rp�d, Ende

des 9. Jahrhunderts, angeblich im Jahre 896 in das Karpatenbecken ein

und f�hrten Raubz�ge durch ganz Europa. Diese wurden auch von

�rp�ds Nachfolgern erfolgreich weitergef�hrt, bis 955 Otto I. die

Angriffe der Ungarn durch einen vernichtenden Sieg auf dem Lechfeld

zur�ckschlagen konnte. Das K�nigreich Ungarn wurde am 20. August

1000 von Stephan I. gegr�ndet, der das Land gegen den erbitterten

Widerstand des alten Adels nach karolingischem Vorbild gestaltete

(Begr�ndung des bis heute bestehenden Komitatswesens).

Im �Mongolensturm�, wie die Angriffe der Goldenen Horde der

Mongolen unter dem Heerf�hrer Batu Khan in den Jahren 1241 und

1242 bezeichnet werden, wurde das Land verw�stet und in weiten

Teilen entv�lkert; 50 % der Bev�lkerung Ungarns kamen dabei ums

Leben. K�nig B�la IV. rief f�r die Neubesiedlung deutsche Siedler

(Schwaben) ins Land, die sich in der Folgezeit teilweise

magyarisierten.

Im Jahre 1301 starb Andreas III., der letzte Herrscher des Hauses

�rp�d. 1370�1386 und 1440�1444 wurde Ungarn von den Anjou und

Jagiellonen in Personalunion mit Polen regiert.

Ladislaus I.

In der Folgezeit hatte Ungarn nur noch einen ungarischen K�nig,

Matthias Corvinus, der das Land von 1458 bis 1490 regierte. Unter

dem hochgebildeten Matthias stieg Ungarn zur politischen Gro�macht

und zu einem Zentrum der Renaissancekultur sowie des Humanismus

auf. Als Renaissancef�rst zog er Gelehrte und K�nstler aus Italien an

seinen Hof, gr�ndete die Universit�t in Pressburg (Pozsony, heute

Bratislava) und die Bibliothek Corvina in Ofen (Budapest); sein

Gro�reich zerfiel nach seinem Tod.

Zwischen 1490 und 1526 regierten die polnisch-litauischen Jagiellonen

Ungarn und B�hmen in Personalunion.
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16. bis 19. Jahrhundert

Frauen von Eger, Osmanisch-Ungarischer Krieg

Das Ende der Unabh�ngigkeit Ungarns kam um die Mitte des 16.

Jahrhunderts mit den osmanischen Eroberungen. Am 29. August 1526

besiegte Sultan S�leyman I. bei Moh�cs (dort befindet sich seit 1976

eine Gedenkst�tte) K�nig Ludwig II. von B�hmen und Ungarn, der auf

der Flucht ertrank. Der gr��te Teil Ungarns kam unter t�rkische

Herrschaft, wobei die noch nicht eroberten Teile entweder in

Kontinuit�t des ungarischen K�nigtums als K�nigliches Ungarn unter

habsburgische Herrschaft kamen (darunter der Westen Oberungarns)

oder von Ungarn getrennt wurden und als F�rstentum Siebenb�rgen

unter osmanische Oberhoheit gestellt wurden.

Budapest 1875

Nach 145 Jahren t�rkischer Besetzung Ungarns fiel Buda im Jahre

1686, und Ungarn wurde von den Habsburgern zur�ckerobert. Die

Ungarn missbilligten aber die harte Herrschaft der Habsburger, so dass

es von 1703 bis 1711 zum Kuruzenaufstand unter F�rst Franz II.

R�k�czi kam, einem Adeligen aus Siebenb�rgen. Da die Spannungen

zwischen dem ungarischen Adel und dem Wiener Hof nicht beseitigt

werden konnten, entluden sie sich (nach scheinbar einvernehmlichen

Verhandlungen und Zugest�ndnissen des Kaisers gegen�ber den

Ungarn) in der Revolution von 1848/49, die mit Hilfe Russlands (mit

Berufung auf die �Heilige Allianz�) blutig niedergeschlagen wurde,

was das Klima in der Monarchie dauerhaft verschlechterte.

Nach anhaltenden Unruhen im Land wurde Ungarn durch den

�sterreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 gleichberechtigter Teil

der Doppelmonarchie �sterreich-Ungarn. Franz Joseph I. nannte sich

nun gleichrangig Apostolischer K�nig von Ungarn (er lie� sich nun in

Buda kr�nen) und Kaiser von �sterreich (bis dahin war der ungarische

K�nigstitel dem Kaisertitel untergeordnet). Diese Personalunion, de jure begr�ndet durch die Pragmatische Sanktion,

wurde durch gleichlautende �sterreichische und ungarische Grundgesetze, Au�enpolitik und Armee sowie deren

Finanzierung betreffend, zur Realunion. Eine freiwillige Zoll- und Handelsunion folgte, die Gulden-, sp�ter

Kronenw�hrung blieb gemeinsam (�sterreichisch-ungarische Bank). F�hrend am Erfolg des Ausgleichs f�r die

ungarische Seite beteiligt waren Ferenc De�k und Graf Gyula Andr�ssy. Zur ungarischen Reichsh�lfte geh�rten die

L�nder der heutigen Slowakei und Kroatien (ohne Dalmatien), die Vojvodina, ein gro�er Teil Rum�niens

(Siebenb�rgen im weiteren Sinne) sowie kleine Teile Polens und der Ukraine (Karpatenukraine). In der Folge kam es

zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung des Landes und besonders seiner Hauptstadt, der nicht zuletzt in

den Millenniumsfeiern der magyarischen Landnahme und der Budapester Millenniumsausstellung 1896 zum

Ausdruck kam.

Allerdings war der Vielv�lkerstaat K�nigreich Ungarn durch innere Spannungen (Selbst�ndigkeitsbestrebungen der 

nichtmagyarischen V�lker, Nationalit�tenkonflikte im Zuge der Magyarisierungspolitik) gekennzeichnet. Die
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f�hrende Rolle bei der Industrialisierung hatten zwar vielfach Repr�sentanten von Minderheiten (Deutschsprachige

und Juden) inne, die eher zur freiwilligen Magyarisierung neigten, f�r die slawische und rum�nische Bev�lkerung

der ungarischen Reichsh�lfte galt dies aber nicht. Dies beg�nstigte die Zerschlagung des heterogenen Staatsgebildes

nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Die Entscheidungen der Siegerm�chte f�hrten dazu, dass in der

Tschechoslowakei (heute in der Slowakei), in Rum�nien und im K�nigreich der Serben, Kroaten und Slowenen

(heute vor allem in Serbien) aufgrund des Vertrages von Trianon ungarische Minderheiten leben. Allerdings

verblieben auch slowakische, rum�nische und deutsche Minderheiten in Ungarn.

Von 1918 bis 1945

Vertrag von Trianon

Ungarn erkl�rte am 31.�Oktober 1918 den Austritt aus der Realunion

mit �sterreich und rief die ungarischen Truppen von der italienischen

Front zur�ck. Damit war die �sterreichisch-ungarische Monarchie

aufgel�st. Auf dringende Forderungen der ungarischen Spitzenpolitiker

erkl�rte K�nig Karl IV. am 13.�November 1918 auf Schloss Eckartsau

(Nieder�sterreich) seinen Verzicht auf jeden Anteil an den ungarischen

Staatsgesch�ften, so wie er dies als Kaiser Karl I. zwei Tage zuvor f�r

�sterreich erkl�rt hatte. Er dankte aber nicht formell ab.

Am 16. November 1918 wurde eine demokratische Republik

ausgerufen. Erster Pr�sident wurde Graf Mih�ly K�rolyi. Die sozialen

Missst�nde in Folge des verlorenen Krieges hielten jedoch an. Die Regierung wurde von Kommunisten unter

F�hrung B�la Kuns gest�rzt und eine R�terepublik gegr�ndet, die allerdings nicht lange Bestand haben sollte.

Kun wurde im Dezember 1918 von den Bolschewiki nach Ungarn entsandt, um dort f�r eine kommunistische

Revolution zu wirken. Kun wurde dort bald von der Regierung des Grafen Mih�ly K�rolyi inhaftiert, jedoch in Folge

der Wirren, die nach Ende des Ersten Weltkrieges ausbrachen, am 21.�M�rz 1919 wieder freigelassen. Kun bildete

darauf eine R�teregierung aus Sozialisten und Kommunisten, die Banken, Industriebetriebe und landwirtschaftliche

G�ter verstaatlichte. Die Regierung wurde bald von den Kommunisten dominiert und entwickelte sich zu einer

Diktatur, die mit Einsatz von Gewalt regierte. Eine ungarische �Rote Armee� marschierte in die Slowakei ein, um die

Revolution nach dorthin auszudehnen, wurde jedoch von den Alliierten zum R�ckzug gezwungen. Nach

anf�nglichen Erfolgen brach die Bewegung rasch zusammen, als im Ungarisch-Rum�nischen Krieg

tschechoslowakische, rum�nische und serbische Truppen unter Billigung der Entente-Staaten Budapest besetzten

und die R�teregierung am 1. August 1919 st�rzten.

Kun floh nach �sterreich, wo er zun�chst in Drosendorf und anschlie�end in Karlstein an der Thaya interniert

wurde. Von dort gelang ihm die Flucht in die Sowjetunion, wo er in den n�chsten Jahren f�r die KPdSU und die

Komintern in verschiedenen Funktionen t�tig war. Unter anderem nahm er erfolglos an den M�rzk�mpfen in

Mitteldeutschland 1921 teil. 1928 war er wieder in Wien, von wo aus er gleichfalls ohne Erfolg versuchte,

sozialistische Str�mungen in Ungarn zu organisieren. 1939 wurde er im Rahmen der Stalinschen S�uberungen in der

Sowjetunion ermordet.

Am 1. M�rz 1920 f�hrte der von der Nationalversammlung zum Reichsverweser gew�hlte Mikl�s Horthy die 

Monarchie formal wieder ein. In der Folge versuchte Karl IV. von seinem Exil in der Schweiz aus zweimal, die 

Herrschaft in Ungarn wieder zu �bernehmen. Beide Male weigerte sich Reichsverweser Mikl�s (Nikolaus) Horthy, 

ein ehemaliger k.u.k. Admiral, dem gekr�nten K�nig die Macht zu �bergeben. Die Restauration der habsburgischen 

Monarchie wurde Ungarn im Zuge der Friedensverhandlungen (Pariser Vorortvertr�ge) verboten (Vertrag von 

Trianon). Am 6.�November 1921 beschloss der Reichstag im sogenannten Dethronisationsgesetz die formelle 

Absetzung der Dynastie Habsburg-Lothringen. Die Regierung erkannte daraufhin den Friedensvertrag von Trianon 

an, nach dessen Bedingungen Ungarn zwei Drittel seines Staatsgebiets an die Tschechoslowakei, Rum�nien, den 

s�dslawischen Staat und �sterreich abtreten musste. Die meisten nun de jure abgetretenen Gebiete hatten sich de
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facto schon 1918/1919 von Ungarn getrennt und waren den neuen Nachfolgestaaten der Donaumonarchie beigetreten

oder von ihnen in Besitz genommen worden; das sp�tere Burgenland kam aber erst im Herbst 1921 zu �sterreich.

Ungarische und deutsche Soldaten treiben

verhaftete Juden ins Stadttheater, Aufnahme aus

dem Bundesarchiv

Ungarn n�herte sich aufgrund wirtschaftlicher Krisen und

revisionistischer Propaganda politisch immer mehr dem

nationalsozialistischen Deutschland an. In den von NS-Deutschland

diktierten Wiener Schiedsspr�chen erhielt Ungarn 1940/41 die

ungarisch bewohnte S�dslowakei (entlang der Donau) und einen

betr�chtlichen Teil Siebenb�rgens (von Rum�nien) zur�ck. (Diese

Gebietsr�ckerwerbungen mussten 1945 wieder aufgegeben werden.)

Als Gegenleistung trat Horthy am 27.�Juni 1941 auf Seiten der

Achsenm�chte in den Krieg gegen die Sowjetunion ein, musste jedoch

aufgrund unzureichender Ausr�stung schwere Verluste hinnehmen.

Man nahm Verbindung mit den Westalliierten auf, die jedoch auf

Moskau verwiesen. Als diese Kontakte den Deutschen bekannt wurden, besetzten sie ab Mitte M�rz 1944 das Land

und setzten eine Kollaborationsregierung unter D�me Szt�jay ein, die sofort mit der Deportation der j�dischen

Bev�lkerung begann. �ber 200.000 der auf dem Staatsgebiet von 1937 lebenden j�dischen Ungarn kamen in

Konzentrations- und Vernichtungslagern ums Leben. Weitere �ber 200.000 Opfer stammten aus den Gebieten, die

Ungarn nach den Wiener Schiedsspr�chen besetzt hatte. Nach der Kapitulation Rum�niens entschloss sich Horthy

am 28.�September 1944, eine Abordnung mit einem Kapitulationsangebot an Moskau zu entsenden, die

Verhandlungen f�hrten am 15.�Oktober zur Proklamation des Waffenstillstandes im Rundfunk. Nach der Festnahme

Horthys im Herbst 1944 wurde die Kriegsbeteiligung unter der faschistischen Bewegung der Pfeilkreuzler von

Ferenc Sz�lasi fortgesetzt. F�r Ungarn endeten die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs mit der Eroberung des

Landes durch die Rote Armee, die bis zum 4.�April 1945 abgeschlossen war.

Ostblock, Ungarnaufstand und Wende

Ungarischer Volksaufstand

Ungarn kam auf Grund des Vertrages von Jalta unter sowjetischen

Einfluss, und am 20.�August 1949 wurde eine Verfassung nach

sowjetischem Vorbild beschlossen. Bis 1953 verfolgte Ungarn unter

M�ty�s R�kosi einen stalinistischen Kurs.

Am 23.�Oktober 1956 kam es zu einem Volksaufstand, in dessen

Verlauf Imre Nagy, der bereits von 1953 bis 1955 Ministerpr�sident

gewesen war, erneut dieses Amt erlangte. Er bildete eine

Mehrparteienregierung und forderte die parlamentarische Demokratie

sowie die Neutralit�t Ungarns. Der Aufstand wurde jedoch durch die

sowjetische Armee blutig niedergeschlagen. Viele Ungarn verlie�en

daraufhin das Land und emigrierten nach Westeuropa oder Nordamerika. Nagy wurde hingerichtet (seine Asche

wurde erst 1989 feierlich in Ungarn beigesetzt). J�nos K�d�r, bis dahin stellvertretender Ministerpr�sident, wurde

Generalsekret�r der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei sowie Ministerpr�sident. Den anf�nglichen

Repressionen gegen die Beteiligten des Aufstandes folgten in den Jahren zwischen 1959 und 1963 Amnestien, die zu

Freilassungen f�hrten. 1968 beteiligte sich Ungarn am milit�rischen Eingreifen der Warschauer Pakt-Staaten in der

f�r den Ostblock gef�hrlich liberal gewordenen Tschechoslowakei.

Seit den 1960er Jahren erlaubte K�d�r, der bis 1988 Generalsekret�r der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei 

und von 1956 bis 1958 sowie von 1961 bis 1968 auch Ministerpr�sident war, gewisse Liberalisierungen im 

politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich, die unter dem Begriff �Gulaschkommunismus� bekannt 

wurden. 1987/1988 bildeten sich Oppositionsgruppen, die den friedlichen Systemwechsel vorantrieben und die
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Legitimit�t der sowjetischen (faktisch russischen) Vorherrschaft in Frage stellten (erw�hnt sei Imre Pozsgay, der im

Amt eines Staatsministers �ffentlich der Doktrin von der �Konterrevolution von 1956� widersprach).

1988 trat der nun schon greise K�d�r unter dem Druck der Verh�ltnisse auf einem Sonderparteitag der Staatspartei

USAP zur�ck, Nachfolger wurde K�roly Gr�sz. Auch in der kommunistischen USAP gab es oppositionelle

Stimmen, die freie Wahlen und den Abzug der sowjetischen Truppen forderten. Dies leitete die Grenz�ffnung nach

�sterreich und damit die Zerschneidung des Eisernen Vorhangs ein. Am 27.�Juni 1989 durchtrennte Gyula Horn, der

ungarische Au�enminister, zusammen mit seinem �sterreichischen Amtskollegen Alois Mock in einer symbolischen

Aktion den Stacheldraht an der Grenze zwischen �sterreich (Klingenbach) und Ungarn (Sopron)[11] . DDR-B�rger,

die in Ungarn Urlaub machten, nutzten die Gelegenheit, �ber �sterreich nach Westdeutschland zu gelangen.

Ungarn hatte entscheidenden Anteil an der politischen Wende von 1989 in den ehemaligen Ostblockstaaten und

damit auch an der friedlichen Revolution in der DDR, die den Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands ebnete.

Geschichte seit 1989 und aktuelle Politik
Nach 1989/90 wurde Ungarn (politisch gesehen) Teil des westlichen Staatensystems. Nach dem Fall des Eisernen

Vorhangs 1989/90 wurde auch das ungarische Staatswesen erneuert. Am 23. Oktober 1989 ��dem Jahrestag des

Ungarischen Volksaufstands von 1956�� wurde die Republik Ungarn ausgerufen, und eine modifizierte Version der

sozialistischen Verfassung von 1949 trat in Kraft. Vorbild dieser ge�nderten Fassung war unter anderem das

deutsche Grundgesetz. Die Regierung ist dem Parlament verantwortlich, f�r die Regierungst�tigkeit tr�gt der

Ministerpr�sident Verantwortung. Um eine m�glichst gro�e Stabilit�t der Regierung zu gew�hrleisten, wurde die

Institution des konstruktiven Misstrauensvotums geschaffen. Im M�rz 1990 fanden die ersten freien

Parlamentswahlen Ungarns seit 1947 statt. Ministerpr�sident wurde J�zsef Antall, Staatspr�sident �rp�d G�ncz.

Im M�rz 1999 wurde Ungarn Mitglied der NATO, nachdem das Parlament am 9. Februar mit �berw�ltigender

Mehrheit f�r einen Beitritt gestimmt hatte. Das Land geh�rte damit zu den ersten Staaten des fr�heren Ostblocks, die

der Allianz beitraten.[12] Zum 1.�Mai 2004 folgte ��mit der Zustimmung einer deutlichen Mehrheit der

Bev�lkerung�� der Beitritt zur Europ�ischen Union im Zuge der EU-Osterweiterung. Die anf�ngliche Begeisterung

wich aber angesichts der sich wirtschaftlich verschlechternden Lage zahlreicher Menschen (insbesondere alter

Menschen) einer Ern�chterung. Die Folge sind Resignation und politisches Desinteresse, was sich auch schon in der

Wahlbeteiligung des Referendums zum EU-Beitritt am 12.�April 2003 ausdr�ckte: Zwar stimmten 84 % f�r den

Beitritt, aber lediglich 45,6 % der acht Millionen Wahlberechtigten gingen zur Abstimmung.

Das ungarische Parlament w�hlt den Pr�sidenten der Republik, den Ministerpr�sidenten, die Mitglieder des

Verfassungsgerichts, den Ombudsmann der Minderheiten, den Pr�sidenten des Obersten Gerichts und den

Generalstaatsanwalt. Das Einkammerparlament hat 386 Abgeordnete, die auf vier Jahre gew�hlt werden. In Ungarn

gibt es ein gemischtes Wahlsystem, �hnlich wie in Deutschland. Seit August 2000 war der parteilose Ferenc M�dl als

Pr�sident, der f�r f�nf Jahre gew�hlt wird, im Amt. Im Juni 2005 gewann L�szl� S�lyom die Wahl zum Pr�sidenten.

Er ist ehemaliger Pr�sident des ungarischen Verfassungsgerichts.

Die ungarische Politik war seit der Einf�hrung freier und geheimer Wahlen 1990 von st�ndigen Mehrheitswechseln

gepr�gt.

P�ter Boross war der Nachfolger von J�zsef Antall als Ministerpr�sident der Republik Ungarn von Dezember 1993

bis Juni 1994. Er war zuvor Innenminister. Mit der Abwahl von Boross 1994 endete die Regierungsverantwortung

des Ungarischen Demokratischen Forums. Boross war in der Regierungszeit von Viktor Orb�n (Fidesz) 1998�2002

als dessen Berater t�tig, distanzierte sich aber sp�ter von Orb�n. Nach den Wahlen 2002 �bernahm wieder die MSzP

(Ungarische Sozialistische Partei) zusammen mit dem SzDSz die Regierungsverantwortung. Der neue

Ministerpr�sident Ferenc Gyurcs�ny, der seit dem 29. September 2004 amtierte, war Nachfolger von P�ter

Medgyessy, der nach Versuchen der Regierungsumstrukturierung zur�ckgetreten war. Au�enminister wurde Ferenc

Somogyi, der am 2.�November 2004 die Nachfolge von L�szl� Kov�cs, dem ungarischen Mitglied der

EU-Kommission Barroso I, angetreten hatte.
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Die Regierung von MSzP und SzDSz wurde bei den Parlamentswahlen vom 9.�und 23.�April 2006 wiedergew�hlt.

Damit schaffte es eine Regierung erstmals, im Amt zu bleiben.

Ab September 2006 befand sich Ungarn in einer innenpolitischen Krise. Seit Gyurcs�ny eingestanden hatte, vor den

Wahlen im April 2006 gelogen zu haben, forderte die Opposition seinen R�cktritt. Im September und Oktober 2006

kam es vor allem in Budapest wiederholt zu gewaltt�tigen Ausschreitungen, die auch die Feierlichkeiten zum 50.

Jahrestag des Volksaufstands von 1956 �berschatteten. Gyurcs�ny bot am 21. M�rz 2009 seinen R�cktritt an.

Die neue Regierung wurde unter Wirtschaftsminister Gordon Bajnai gebildet, der dabei die Unterst�tzung des

Bundes Freier Demokraten (SzDSz) unter G�bor Fodor erhielt. Der SzDSz toleriert die Minderheitsregierung der

MSzP. Bajnai bildete eine Regierung aus �berparteilichen Fachleuten.[13] Im Parlament stimmten am 14. April 2009

bei einem konstruktiven Misstrauensvotum 204 der 386 Abgeordneten gegen Gyurcs�ny und f�r Bajnai als neuen

Ministerpr�sidenten.[14]

Bei der Europawahl in Ungarn 2009 errang das Parteienb�ndnis Fidesz/KDNP 56,37 % der Stimmen (14 Mandate),

die regierende MSzP erhielt nur noch 17,38 % (4 Mandate). Auf dem dritten Platz mit 14,77 % folgt die

rechtsradikale und offen antiziganisch und judenfeindlich auftretende Partei Jobbik, die damit drei Abgeordnete in

das neu gew�hlte Europ�ische Parlament entsendet. Ein Mandat entfiel auf das MDF (5,3 %) mit dem ehemaligen

Wirtschaftsminister Lajos Bokros als Spitzenkandidaten.[15] Das derzeitige ungarische Mitglied der EU-Kommission

(Barroso II) ist der Wirtschaftswissenschaftler L�szl� Andor, der noch von der Regierung Bajnai nominiert wurde

und der MSzP angeh�rt.

Bei den zwei Runden der Parlamentswahlen am 11. und 25. April 2010 siegte das Wahlb�ndnis aus Fidesz und

KDNP mit �berw�ltigender Mehrheit, so dass die Fraktionsgemeinschaft beider Parteien �ber 263 der 386 Mandate

des ungarischen Parlaments und damit �ber eine Zweidrittelmehrheit verf�gt, mit der sie die Verfassung �ndern

kann. Die Sozialisten von der MSZP landeten weit abgeschlagen auf Platz 2 vor der rechtsextremistischen Jobbik.

Mit einem Achtungserfolg von 7,44 % zog die erst 2009 gegr�ndete gr�n-liberale LMP ins ungarische Parlament ein

und bildet dort die kleinste Fraktion.[16]

Das Ergebnis der Wahlen hatte eine gewaltige Machtverschiebung im Parlament zu den rechtsgerichteten Parteien

zur Folge. Am 29. Mai 2010 w�hlte das neue Parlament Viktor Orb�n zum neuen Ministerpr�sidenten. Mit etwas

mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit im ersten Wahlgang w�hlte das Parlament den Kandidaten der

Regierungsparteien, P�l Schmitt, am 29. Juni 2010 zum Staatspr�sidenten. Am 18. April 2011 wurde mit den

Stimmen der FIDESZ eine ab dem 1. Januar 2012 g�ltige neue Verfassung verabschiedet. So werden unter anderem

Gott, Krone (Stephanskrone) und Vaterland, Christentum, Familie und Nationalstolz beschworen. Zudem wird der

Staat von Republik Ungarn in Ungarn umbenannt.

Au�enpolitik

Parlamentsgeb�ude (Budapest)

Mit dem Beitritt Ungarns 1999 zur NATO und im Zuge der

EU-Osterweiterung 2004 auch zur Europ�ischen Union wurden zwei

grundlegende Ziele der ungarischen Au�enpolitik erreicht. Ungarn

ratifizierte am 17. Dezember 2007 als erstes Land den Vertrag von

Lissabon und bekundete damit �ffentlich seine pro-europ�ische

Haltung. Ministerpr�sident Ferenc Gyurcs�ny sprach sich stark f�r ein

integriertes Europa aus und bef�rwortete die St�rkung des

gemeinschaftlichen Entscheidungsprozesses nach dem Motto

Fortschritt durch Kompromiss. Im ersten Halbjahr 2011 �bernahm

Ungarn erstmals den Vorsitz im Rat der Europ�ischen Union; im

Mittelpunkt dieser ungarischen Ratspr�sidentschaft steht unter anderem die EU-Energiepolitik. Allerdings kam es,
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vor allem aufgrund des umstrittenen ungarischen Mediengesetzes, zu Beginn der Ratspr�sidentschaft auch zu

Kontroversen mit anderen EU-Partnern.

Ungarn ist an der wirtschaftlichen und politischen Stabilit�t seiner s�dlichen Nachbarn interessiert, es setzte sich

schon vor dem Sturz Slobodan Milo�evi«s f�r die demokratische Opposition in Jugoslawien ein. Die

Infrastrukturverbindungen, insbesondere die Autobahnen zu den Nachbarn, sollen weiter ausgebaut und die

wirtschaftlichen Beziehungen zu den zuk�nftigen EU-Mitgliedsstaaten intensiviert werden. Zudem setzt sich Ungarn

f�r den Beitritt Kroatiens zur EU ein. Innerhalb der Europ�ischen Union soll die Zusammenarbeit innerhalb der

Visegr�d-Gruppe (mit Tschechien, der Slowakei und Polen) soll fortgesetzt werden. Ungarn hatte 2001 und 2002

den Vorsitz inne.

Beziehungen zu den Nachbarn und den magyarischen Minderheiten

Ungarn in Siebenb�rgen, Rum�nien.

Von den gut 12,5 Millionen autochthonen Magyaren im Gebiet des

Karpatenbeckens leben als Folge des Friedensvertrags von Trianon und

der Pariser Friedenskonferenz 1946 ca. 3 Millionen au�erhalb der

Landesgrenzen. Seit der Novellierung der ungarischen Verfassung von

1989 sind die ungarischen Regierungen verpflichtet, sich um die

Belange und Interessen der magyarischen Minderheiten jenseits der

Grenzen zu k�mmern und die ungarisch-auslandsungarischen

Beziehungen und den kulturellen sowie wirtschaftlichen Austausch zu

f�rdern.[17]

Daraus ergeben sich zwischenstaatliche Konflikte mit den Nachbarn,

die sich besonders nach 2000 artikulierten. 2001 wurde ein Gesetz mit

Beg�nstigungen f�r Auslandsungarn verabschiedet. Zwar schloss

Ungarn zugleich auch Minderheitenabkommen und

Grundlagenvertr�ge �ber freundschaftliche Beziehungen mit seinen

Nachbarstaaten, um die Minderheitenfrage der im Ausland lebenden

Ungarn zu l�sen. Im Zuge der Zunahme nationalistischer und

patriotischer Str�mungen sowohl in Ungarn als auch in den

Nachbarstaaten, die sich auch durch die parlamentarische Anwesenheit rechtsnationalistischer Parteien bzw. deren

Regierungsbeteiligung �u�erte, verschlechterte sich jedoch das bilaterale Verh�ltnis insbesondere zur Slowakei, in

der die Magyaren fast 10 % der Bev�lkerung stellen.[18] Die bilateralen Verstimmungen zwischen der Slowakei und

Ungarn zeigten sich am Konflikt um die verweigerte Einreise des ungarischen Staatspr�sidenten L�szl� S�lyom am

21. August 2009 in das slowakische Kom�rno[19] , an der Novellierung des slowakischen Sprachgesetzes[20] , mit

dem die offizielle Benutzung der ungarischen Sprache in der Slowakei deutlich eingeschr�nkt wurde, und am

Inkrafttreten des Patriotismusgesetzes in der Slowakei.[21]

In Einl�sung eines zentralen Wahlversprechens des Gewinners der Parlamentswahl 2010, Fidesz, verabschiedete das

neu konstituierte ungarische Parlament am 26. Mai 2010 ein Gesetz zur doppelten Staatsangeh�rigkeit, mit der

Auslandsmagyaren unabh�ngig von einem ungarischen Wohnsitz die ungarische Staatsb�rgerschaft beantragen

k�nnen.[22] Die sofortige Reaktion des slowakischen Parlaments war die Verabschiedung eines Gesetzes, das

slowakischen Staatsb�rgern bei Erlangung der ungarischen Staatsb�rgerschaft die Entziehung ihrer bisherigen und

die Entfernung aus �ffentlichen �mtern und der Verwaltung androht.[23]

Mit dem Sieg eines B�ndnisses aus konservativ-liberalen Parteien, zu denen auch die auf eine friedliche Koexistenz

von Magyaren und Slowaken ausgerichtete slowakisch-magyarische Partei Most-H�d geh�rt, bei den

Parlamentswahlen in der Slowakei 2010 wird eine Entspannung der slowakisch-ungarischen Beziehungen

erwartet.[24]
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Milit�r

Saab JAS 39 Gripen der ungarischen Luftwaffe in

Kecskem�t

Ungarn hat ein Berufsheer von etwas �ber 30.000 Mann (im

Friedensvertrag von 1947 wurden 65.000 Mann f�r das Heer und 5.000

f�r die Luftwaffe als Maximum festgelegt). Diese verteilen sich wie

folgt:

� 23.600 Mann im Heer (einschlie�lich Donauflottille)

� 7.700 Mann bei der Luftwaffe

� 2100 Mann in den zentralen Kommanden und St�ben

Hinzu kommen 12.000 Mann Grenztruppen und eine Reserve von

60.000 Mann.[25] Der Oberbefehl liegt beim Verteidigungsminister.

Von Seiten der NATO wird kritisiert, die Streitkr�fte k�nnten den

Schutz des eigenen Landes nicht gew�hrleisten.[26]

Seit M�rz 2006 ist in Ungarn die neue Saab JAS-39 Gripen aus Schweden im Einsatz, die ab 2009 aktiv an den

NATO-�bungen teilnehmen wird. Mit der Erprobung der Flugzeuge wurde im Dezember 2005 begonnen.

Ein kleines Detachement ungarischer Soldaten dient im Irak. Die Reservebasis der ungarischen Luftwaffe in

Kaposv�r wurde vor dem Irak-Krieg von der US-Luftwaffe gemietet. Es bleibt offen, ob dort auch

US-Geheimdienstmitarbeiter auf den Krieg im Irak vorbereitet oder daf�r ausgebildet wurden. Im NATO-Rahmen

sind zudem auf dem Balkan ungarische Stabilisierungstruppen stationiert, au�erdem engagiert sich Ungarn auch in

Afghanistan mit eigenen Truppen.

Verwaltungsgliederung
Ungarn ist in 19 Komitate (Gespanschaften) und die Hauptstadt Budapest eingeteilt. Innerhalb der Komitate gibt es

24 St�dte mit Komitatsrecht. Diese geh�ren verwaltungsrechtlich zum Komitat, ihre Einwohner w�hlen jedoch die

Komitatsvertretung (Megyei K�zgy�l�s) nicht mit. 1999 wurde das Land in sieben Regionen eingeteilt, auch um die

Auflagen der Europ�ischen Union zu erf�llen. Die Komitate wiederum sind in Kleingebiete unterteilt, die im

NUTS-System der EU der Ebene LAU-1 entsprechen.
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St�dte mit Komitatsrecht

(seit)

 Komitate, Komitatssitz 

� Budapest � B�cs-Kiskun, Kecskem�t

� B�k�scsaba (1990) � Baranya, P�cs

� Debrecen (1954) � B�k�s, B�k�scsaba

� Duna�jv�ros (1990) � Borsod-Aba�j-Zempl�n, Miskolc

� Eger (1990) � Csongr�d, Szeged

� �rd (2005) � Fej�r, Sz�kesfeh�rv�r

� Gy�r (1970) � Gy�r-Moson-Sopron, Gy�r

� H�dmez�v�s�rhely (1990) � Hajd�-Bihar, Debrecen

� Kaposv�r (1990) � Heves, Eger

� Kecskem�t (1990) � J�sz-Nagykun-Szolnok, Szolnok

� Miskolc (1954) � Kom�rom-Esztergom, Tatab�nya

� Nagykanizsa (1990) � N�gr�d, Salg�tarj�n

� Ny�regyh�za (1990) � Pest (Budapest selbst geh�rt nicht zum Komitat Pest)

� P�cs (1954) � Somogy, Kaposv�r

� Salg�tarj�n (1996) � Szabolcs-Szatm�r-Bereg, Ny�regyh�za

� Sopron (1990) � Tolna, Szeksz�rd

� Szeged (1954) � Vas, Szombathely

� Sz�kesfeh�rv�r (1990) � Veszpr�m, Veszpr�m

� Szeksz�rd (1996) � Zala, Zalaegerszeg

� Szolnok (1990)

� Szombathely (1990)

� Tatab�nya (1990)

� Veszpr�m (1990)

� Zalaegerszeg (1990)
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 Regionen  Komitate in der Region 

� Nyugat-Dun�nt�l

(Westtransdanubien)

� Gy�r-Moson-Sopron

Vas

Zala

� K�z�p-Dun�nt�l

(Mitteltransdanubien)

� Fej�r

Kom�rom-Esztergom

Veszpr�m (Komitat)

� D�l-Dun�nt�l

(S�dtransdanubien)

� Baranya

Somogy

Tolna

� �szak-Magyarorsz�g

(Nordungarn)

� Borsod-Aba�j-Zempl�n

Heves

N�gr�d

� K�z�p-Magyarorsz�g

(Mittelungarn)

� Budapest (Hauptstadt)

Pest (Komitat)

� �szak-Alf�ld

(N�rdliche Gro�e Tiefebene)

� Hajd�-Bihar

J�sz-Nagykun-Szolnok

Szabolcs-Szatm�r-Bereg

� D�l-Alf�ld

(S�dliche Gro�e Tiefebene)

� B�cs-Kiskun

B�k�s

Csongr�d (Komitat)

Infrastruktur

Stra�enverkehr

M3

Die Infrastruktur wird sukzessive ausgebaut. Viele Autobahnen und

Schnellstra�en befinden sich in Planung und Bau. Es gibt f�nf

Autobahnen, die Richtung Budapest verlaufen. Drei Autobahnen davon

sind komplett fertiggestellt, die M1, die M5 und die M7. Die M1

verl�uft von der �sterreichischen Staatsgrenze bei Hegyeshalom zur

Hauptstadt Budapest. Von ihr zweigt die M15 in Richtung Bratislava

ab. Sie ist seit 1998 einbahnig befahrbar. Die M5 verl�uft von der

serbischen Grenze bei R�szke im S�den nach Budapest. Die M7 ist

besonders aus touristischer Sicht wichtig, da sie Budapest mit dem

Tourismusgebiet des Balaton und mit Kroatien (oder �ber die M70 mit

Slowenien) verbindet. Schon 1964 wurde mit dem Bau dieser ersten ungarischen Autobahn begonnen. Die Strecke

endete bis 2005 kurz nach Si�fok.

Andere bereits bestehende Autobahnen werden nach und nach bis an die Staatsgrenzen verl�ngert, wie

beispielsweise die M3. Die M3 erm�glicht die Durchquerung des Landes von West nach Ost, sie verl�uft von

Budapest nach Ny�regyh�za. �ber die M3 und M30 ist Budapest mit Miskolc und mit Nordostungarn verbunden.

Die Verl�ngerung zur ukrainischen Grenze ist bis 2015 geplant. �ber die M35 ist Debrecen an die M3 angebunden.

Die erste Teilstrecke der M6 Richtung P�cs wurde im Sommer 2006 zwischen Budapest und Duna�jv�ros er�ffnet.

Seit Fr�hjahr 2010 sind 193 der geplanten 212 Kilometer (Budapest�Grenze zu Kroatien) f�r den Verkehr frei

gegeben.

Eine weitere wichtige Autobahn ist die M0, die bis 2015 zu einem kompletten Ring um Budapest ausgebaut werden 

und den Durchgangsverkehr aufnehmen soll. 2010 sind 79 Kilometer der geplanten 108 Kilometer befahrbar . Die 

M0 verbindet dann die Autobahnen (gegen den Uhrzeigersinn) M1, M7, M6, M5, M4, M31, M3 und M2 um 

Budapest. Am Ende der derzeitigen Ausbaustufe werden die M2 und die Landstra�e 11 (Richtung Esztergom)
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angeschlossen.Weitere Autobahnen von und nach Budapest wie die M10 (Budapest�Esztergom) oder ein

weitl�ufiger Ring um Budapest wie die M11 (Esztergom�Hatvan) sind derzeit in Planung.

In Ungarn l�sst sich nahezu jede Gemeinde per Bus erreichen. Zwischen gr��eren St�dten verkehren Buslinien in

einem Takt von 30�60�Minuten, kleinere St�dte und D�rfer werden meist im Takt von 1�2�Stunden angefahren. Die

gr��te Busverkehrsgesellschaft in Ungarn ist Vol�n, sie bef�rdert pro Tag etwa 1,6 Millionen Fahrg�ste.

Schienen- und Flugverkehr

Die Eisenbahnlinien laufen, wie die Autobahnen auch, sternf�rmig auf die zentral gelegene Hauptstadt zu.

Betreibergesellschaften sind die ungarische M�V (Magyar �llamvasutak Rt.) und in Westungarn die

�sterreichisch-ungarische GySEV/ROeEE (Gy�r-Sopron-Ebenfurthi Vas�t Rt./Raab-�denburg-Ebenfurther

Eisenbahn AG).

Budapest Liszt Ferenc Flughafen, Terminal

SkyCourt

Internationale Flugh�fen sind Budapest Liszt Ferenc s�d�stlich von

Budapest (Terminals 1, 2a, 2b), der gleichzeitig der Sitz der gr��ten

ungarischen Fluggesellschaft Mal�v ist, und seit dem Fr�hjahr 2006

der Flughafen Balaton bei S�rmell�k in S�dwestungarn, der seit

einigen Monaten aus mehreren europ�ischen L�ndern angeflogen wird.

Dar�ber hinaus gibt es in Ungarn noch eine Reihe von

Binnenflugh�fen, von denen immer mehr f�r den Personenverkehr

genutzt werden, wie etwa der Flughafen von Debrecen.

Energieversorgung

Stromerzeugung in Ungarn nach Energietr�ger

(1993�2004)

Die Energieversorgung beruht haupts�chlich auf W�rmekraftwerken,

in denen aus Kohle und gr��tenteils importiertem Erd�l und Erdgas

Strom erzeugt wird.

Im Gegensatz zu anderen Donau-Anrainerstaaten wie beispielsweise

�sterreich oder der Slowakei besitzt Ungarn keine Wasserkraftwerke

an der Donau. Dies liegt vor allem daran, dass der zusammen mit der

Slowakei geplante Bau des Donauwasserkraftwerks

Gab��kovo-Nagymaros auf gro�en Widerstand seitens der ungarischen

Bev�lkerung stie�. Danach wurden Pl�ne f�r weitere

Wasserkraftwerke in Ungarn verworfen.

Kernenergie

Ungarn deckt ca. 38 % seines Energiebedarfes �ber Kernenergie. Das einzige Kernkraftwerk Ungarns, das

Kernkraftwerk Paks 100 Kilometer s�dlich von Budapest, ist der mit Abstand gr��te Arbeitgeber in der Region um

Paks. Die radioaktiven Abf�lle werden im Lager P�sp�kszil�gy zwischengelagert. 1982 ging in Paks der erste und

1984 der zweite Reaktorblock in Betrieb. Eine Erweiterung um zwei weitere Bl�cke fand 1986/87 statt. Diese

wurden wie auch die ersten beiden Reaktoren mit sowjetischer Unterst�tzung errichtet. J�hrlich werden im

Kernkraftwerk Paks zwischen 11.000 und 14.000 GWh Strom erzeugt.

Das Kraftwerk machte nur einmal Schlagzeilen, als sich am 10.�April 2003 ein St�rfall ereignete. Beim Reinigen von

Brennst�ben im Block�2 des Kernkraftwerks soll deren Umh�llung besch�digt worden sein, wodurch radioaktives

Gas austrat.
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Geothermie

Windpark in der Kleinen Ungarischen Tiefebene

Wie �berall in Europa versucht man auch in Ungarn, die Energie aus

dem Erdinneren zur Stromerzeugung zu nutzen. So pr�ft der

ungarische �lkonzern MOL zur Zeit nahe der Stadt Ikl�db�rd�ce im

Komitat Zala, ob unterirdische Thermalquellen zur Energieerzeugung

nutzbar gemacht werden k�nnen. Falls das mit 1�Mrd. Forint (zirka

4.000.000 Euro) veranschlagte Forschungsprojekt positive Ergebnisse

bringen sollte, plant das Konsortium um MOL in Ikl�db�rd�ce, bis

2008 das bis dahin erste geothermische Kraftwerk Mittelosteuropas zu

errichten. In Berechnungen wird davon ausgegangen, dass man mit

dem Kraftwerk eine Leistung von 3�5�Megawatt erreichen wird.

MOL nimmt an, dass in Ungarn in den n�chsten zehn Jahren bis zu sechs Geothermie-Kraftwerke entstehen k�nnten.

Solarenergie

Die Photovoltaik findet in Ungarn nur wenig Erw�hnung. In R�ckeve produziert das einheimische Unternehmen

KORAX Machinery Ltd. Solarmodule, deren Gesamtkapazit�t pro Jahr 10�MW betr�gt. Es ist anzunehmen, dass

nicht alle Module in den Export gehen.

Wasserwirtschaft

Wasserversorgung

Thei�

Aufgrund seiner beckenartigen Struktur verf�gt Ungarn im Vergleich

zu anderen Staaten Mitteleuropas �ber relativ gro�e Wasserressourcen,

die bei ungef�hr 120�Milliarden�m� Frischwasser im Jahr liegen. Davon

entfallen jedoch 90 % auf Fl�sse, die au�erhalb der Staatsgrenzen

entspringen (Donau, Drau, Thei�). Das bedeutet, dass die

Wasserqualit�t dieser Fl�sse nur in begrenztem Ausma� durch

nationale Ma�nahmen zu beeinflussen ist. Dar�ber hinaus hat Ungarn

nationale Probleme, die vor allem aus der langj�hrigen

Vernachl�ssigung der Abwasserbehandlung resultieren.

In Ungarn stammen 90 % des Trinkwassers aus

Grundwasserressourcen. Insgesamt betr�gt die j�hrliche Wasserentnahmemenge etwa 5.500�Mio.�m�, wovon etwa 85

% Oberfl�chenwasser und 15 % Grundwasser sind. Die durchschnittliche Gesamtwasserentnahme pro Kopf liegt in

Ungarn bei etwa 550�m� im Jahr oder 1500�Liter pro Tag, was ungef�hr dem Doppelten der Werte von Polen,

Rum�nien oder Tschechien entspricht und leicht �ber dem deutschen Verbrauch (500�m�/Jahr/Person) liegt. Von

dieser Menge entfallen auf die �ffentliche Wasserversorgung etwa 13 % (195�l/Tag/Person), auf die Industrie und

Energieerzeugung etwa 78 % und auf die Landwirtschaft ungef�hr 9 %. Vor der Systemwende war der

Wasserverbrauch noch bedeutend h�her. Der deutliche R�ckgang ist bedingt durch die Stilllegung von Bauxit- und

Kohlebergwerken, den r�ckl�ufigen Bedarf der Industrie und den stetigen Anstieg der Wasserpreise, die seit 1990

von den Gemeinden festgelegt werden und durch den Abbau von Subventionen erheblich gestiegen sind. In

Budapest zum Beispiel betrugen im Jahre 2004 die Geb�hren f�r Frischwasser 0,56��/m� und die Abwassergeb�hren

0,73��/m� (Umrechnungskurs vom 12.�Mai 2004). Viele Kommunen wenden inzwischen au�erdem einen

progressiven Wassertarif an, der hohen Wasserverbrauch bestraft.

Von den 10,2 Millionen Ungarn sind mittlerweile 98 % an die �ffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. 

Allerdings entspricht die Trinkwasserqualit�t noch nicht in allen Gebieten des Landes den Mindestanforderungen der
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Europ�ischen Union. Gerade in l�ndlichen Gebieten bestehen oft erhebliche, teilweise regionalspezifische

Schwierigkeiten bei der Versorgung. Gro�e Probleme gibt es mit der Belastung des Trinkwassers mit Arsen,

Nitraten, Nitriten und anderen Stoffen wie Asbest, Eisen, Mangan, Antimon, Bor, Fluoriden oder Iodiden. Eine

Ursache davon sind die zahlreichen wilden M�lldeponien, die in Trinkwassergebieten liegen und wegen mangelnder

Abdichtung das Grundwasser verunreinigen.

Abwasserentsorgung

Abwasserbehandlung in Ungarn (1992�2002)

Der Anteil der Haushalte, die an das �ffentliche Kanalnetz

angeschlossen sind, liegt bei etwa 51 % und betrifft etwa 60 % der

Bev�lkerung. Die Quote der an das Kanalnetz angeschlossenen

Haushalte schwankt jedoch je nach Gr��e der Stadt. In der Hauptstadt

Budapest liegt sie bei etwa 90 %, in anderen Gro�st�dten Ungarns bei

75 %. In mittelgro�en St�dten erreicht die Anschlussquote 45 bis 50 %,

und in D�rfern liegt sie lediglich bei 35 %. Der Anschluss ans

Kanalnetz besagt allerdings noch wenig �ber die anschlie�ende

Aufbereitung des Wassers. Nur etwa ein Drittel der Bev�lkerung ist

bisher auch an Kl�ranlagen angeschlossen, von denen drei Viertel sowohl mit einer prim�ren als auch sekund�ren

Reinigungsstufe ausgestattet ist. Eine terti�re Behandlungsstufe, in der Phosphor und Stickstoff entfernt werden,

findet man nur in den wenigsten Anlagen. Die Abw�sser derjenigen Haushalte, die nicht an ein �ffentliches

Kanalnetz angeschlossen sind, werden etwa zu einem Drittel dezentral behandelt, �berwiegend in Kleinkl�ranlagen,

meistens Mehrkammerabsetzgruben. Etwa 3200 Gemeinden in Ungarn haben �berhaupt kein Abwassersystem und

keine Kl�ranlage. Dagegen werden Industrieabw�sser zu mehr als 90 % ordnungsgem�� behandelt.

J�hrlich fallen in Ungarn durch kommunale Abw�sser �ber 100.000�t Kl�rschlamm in Trockenmasse an, die zum

Gro�teil auf Deponien verf�llt werden, aber auch in der Landwirtschaft als D�nger zum Einsatz kommen oder

kompostiert werden.

Wirtschaft

Bruttoinlandsprodukt Ungarns (1997�2008)

Ungarn erwirtschaftet ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 20.414�Mrd.

Forint (2004, etwa 81�Mrd.�Euro), was rund 8.000�Euro pro Kopf

entspricht. Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedr�ckt in

Kaufkraftstandards erreicht Ungarn einen Index von 60,9 (EU-25 =

100; 2005). [27] 3,8 % des Bruttoinlandsprodukts entstanden in der

Landwirtschaft, 31,2 % in der Industrie und 65 % im

Dienstleistungssektor. Mit einer Exportquote (Warenausfuhren in

Prozent des BIP) von 65 % ist die Wirtschaft sehr offen. Ungef�hr ein

Drittel der Ausfuhren gehen nach Deutschland, etwa 8 % nach

�sterreich und jeweils etwa 6 % nach Italien, Frankreich und Gro�britannien. �ber die H�lfte der Ausfuhren

entfallen auf G�ter des Maschinenbaus und der Fahrzeugindustrie. Ein hoher Teil der Ausfuhren wird von

Unternehmen in ausl�ndischem Besitz get�tigt. Wichtige Industriestandorte sind vor allem der Raum Budapest und

die Grenzregion zu �sterreich. Die gr��te ungarische Unternehmung ist der Mineral�lkonzern MOL, an zweiter

Stelle folgt die Audi Hungaria Motor Kft.
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Besch�ftigte nach Wirtschaftssektoren

(1998�2004)

Jahresbruttoverdienst eines Angestellten im

Industrie- oder Dienstleistungssektor

(1995�2005)

Eine wichtige Rolle als Einnahmequelle spielt der Tourismus in

Budapest, in der Puszta und am Plattensee (Balaton). Da Ungarn auch

�ber 350 Thermalquellen verf�gt, setzt der Tourismus vermehrt in

diese Angebote.[28]

Wirtschaftsdaten

� Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2004): 80,9 Mrd. � (1)

� Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (2004): 7.997 � (1)

� Wirtschaftswachstum (2007): 1,4 % (2)

� Monatliches Bruttoeinkommen (Anfang 2007): 849 � (2)

� Import (2009): 55 518 Mio. �

� Export (2009): 59 4676 Mio. �

� Inflationsrate (2007): 8 % (2)

� Arbeitslosenquote (2008): 8,5 % (3)

� Besch�ftigungsverteilung (2004) (2)

� Industrie: 32,8 %

� Land-/Forstwirtschaft: 5,3 %

� Dienstleistungen: 61,9 %

� Selbstst�ndigenrate: 13,8 %

1 Quelle: Statistisches Zentralamt Ungarn [29] 2 Quelle: Bundesagentur f�r Arbeit / Zentrale Auslands- und Fachvermittlung Bonn [30] 3 Quelle:

Eurostat [31]

Wirtschaftliche Entwicklung

Das Wachstum der Wirtschaft Ungarns hat sich 2004 auf knapp 4,6 % beschleunigt, verlangsamte sich aber 2007 auf

nur 1,4 % und lag damit unter dem Durchschnitt der Eurozone. Es blieb damit schw�cher als der durchschnittliche

Produktionsanstieg in den osteurop�ischen EU-Beitrittsl�ndern, der auf rund 5 % anzog. Hauptantriebskraft f�r das

Wachstum in Ungarn waren 2004 neben den deutlich h�heren Exporten die Investitionen. Der private Verbrauch

stieg nicht mehr so stark wie im Vorjahr.

Der Anstieg der Verbraucherpreise beschleunigte sich 2004 auf 6,8 % und 2007 auf 8 %. Das Inflationstempo war

damit deutlich h�her als in der Gesamtheit der Beitrittsl�nder (+4 %). Hintergrund f�r den rascheren Preisanstieg als

im Vorjahr waren zum Teil nur �Einmaleffekte�, die durch den Beitritt zur EU bedingt waren, aber auch � wie

�berall � gestiegene Rohstoffpreise. Au�erdem wurden staatlich regulierte Preise angehoben sowie Umsatz- und

Verbrauchsteuern erh�ht. So wurden zum 1.�Januar 2004 drei Mehrwertsteuers�tze eingef�hrt. Der allgemeine

Steuersatz betr�gt weiterhin 25 %, w�hrend der erm��igte Satz (beispielsweise f�r Zeitungen, B�cher und

Lebensmittel) auf 15 % angehoben und ein weiterer Steuersatz f�r die bisher steuerbefreiten Medikamente von 5 %

eingef�hrt wurde. 2005 d�rften die Preise daher nur noch um rund 3¬ % steigen. Zum 1.�Januar 2006 wurde der

Hauptsatz der Mehrwertsteuer von 25 % auf 20 % gesenkt, um das europ�ische Mittel von 20 % zu erreichen. Dies

geschah auch vor dem Hintergrund der Bem�hungen Ungarns, die Maastricht-Kriterien einzuhalten.
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Die Arbeitslosenquote konnte in Ungarn bis 2001 knapp unter 6 % gedr�ckt werden. Sie h�lt sich seither mit

geringen Schwankungen auf diesem Niveau, stieg aber 2007 auf �ber 7 %. Abgesehen von Slowenien weist kein

anderes ostmitteleurop�isches EU-Beitrittsland eine �hnlich niedrige Arbeitslosenquote aus. Die durchschnittliche

Arbeitslosenquote in den EU-Beitrittsl�ndern lag 2004 demgegen�ber bei rund 14 %, die Arbeitslosenquote in den

EU-15-Staaten war mit rund 8 % auch h�her. Wegen unterschiedlicher Methoden bei der Ermittlung der

Arbeitslosenzahl sind die nationalen Arbeitslosenquoten international allerdings nur eingeschr�nkt vergleichbar.

Schwachpunkte der ungarischen Wirtschaft sind die hohen Defizite im Staatshaushalt und in der

au�enwirtschaftlichen Leistungsbilanz. Da die Importe 2004 erneut deutlich st�rker stiegen als die Exporte, hielt sich

das Defizit in der Leistungsbilanz mit rund 9 % des Bruttoinlandsprodukts auf sehr hohem Niveau.

Das Haushaltsdefizit konnte von 2002 bis 2004 von gut 9 % des Bruttoinlandsprodukts auf knapp 5 % halbiert

werden, lag aber 2007 mit 4,9 % des Bruttoinlandsprodukts noch deutlich �ber dem Referenzwert von 3 % des BIP,

den der Maastricht-Vertrag f�r eine Qualifikation f�r die Teilnahme an der Europ�ischen W�hrungsunion verlangt.

Auch die Gesamtverschuldung des Staates lag 2007 mit 70 % deutlich �ber dem Referenzwert von 60 %. Ungarn

verfehlt damit s�mtliche Euro-Beitrittskriterien.

Auseinandersetzungen �ber die Haushaltssanierung stehen im Zentrum der ungarischen Wirtschaftspolitik. Sie

waren ein Grund f�r den R�cktritt von Ministerpr�sident P�ter Medgyessy im Herbst 2004 und sind auch Teil der

Kontroversen zwischen der ungarischen Regierung und der Zentralbank.

Ministerpr�sident Ferenc Gyurcs�ny nannte in seiner Antrittsrede 2004 im Parlament als sein wirtschaftspolitisches

Ziel die �bernahme des Euros bis zum Jahr 2010. Daf�r wird angesichts des hohen Budgetdefizits eine konsequente

Sparpolitik verfolgt werden m�ssen. Wirtschaftspolitische Themen spielten auch bei den Parlamentswahlen 2006

eine gro�e Rolle, wobei keine Partei damit warb, die Staatsfinanzen mit Steuererh�hungen sanieren zu wollen.

Im September 2006 wurden Details �ber eine Rede publik, die Gyurcs�ny nach den Parlamentswahlen im April vor

seiner Fraktion gehalten hatte. In dieser Rede sprach Gyurcs�ny davon, dass die Regierung in den vergangenen

Jahren nur gelogen habe, um den wahren Zustand der Staatsfinanzen zu verschleiern. Mit dieser Rede wollte

Gyurcs�ny seine Partei dazu bringen, die von ihm geplanten Konsolidierungsma�nahmen mitzutragen

(Mehrwertsteuererh�hung, Praxisgeb�hr, Entlassungen im �ffentlichen Dienst �). Nach Bekanntwerden der Rede

wurden in Budapest, aber auch anderen ungarischen St�dten, Protestdemonstrationen organisiert, die teilweise in

massive Gewaltt�tigkeiten m�ndeten.

Von der Finanzkrise ab 2007 ist Ungarn besonders stark betroffen. Wegen des hohen Doppeldefizits

(Leistungsbilanz und Staatshaushalt) und der hohen Verschuldung der privaten Haushalte, die zu erheblichen Teilen

in Fremdw�hrungen erfolgte, erlitt der Forint gegen den Euro im Oktober 2008 erhebliche Kursverluste. Die

Zentralbank erh�hte daraufhin den Zins um 3 Prozentpunkte. Au�erdem musste die Europ�ische Zentralbank Ungarn

einen Swap in H�he von 5 Milliarden Euro zur Verf�gung stellen, weil ungarische Banken die Vergabe von

Devisenkrediten weitgehend eingestellt hatten.[32] Nachdem auch der Markt f�r ungarische Staatsanleihen wegbrach,

bat Ungarn den IWF um Hilfe. Am 27. Oktober 2008 gab der IWF bekannt, Ungarn mit einem Rettungspaket zu

unterst�tzen, um den sonst unausweichlichen Staatsbankrott Ungarns zu verhindern.[33] [34] Die Europ�ische Union

und die Weltbank beteiligen sich ebenfalls an dem Rettungspaket; insgesamt wurde Ungarn ein Kredit �ber 20

Milliarden Euro zugesagt.[35]

Einkommenssteuer

Seit dem 1. Januar 2011 gibt es in Ungarn eine Flat-Tax von 16 Prozent.

Entwicklung des BIP und des Au�enhandels

Die wichtigen Wirtschaftskennzahlen Bruttoinlandsprodukt und Au�enhandel entwickelten sich in den letzten Jahren

folgenderma�en:
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 Ver�nderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), real 

 in % gegen�ber dem Vorjahr 

Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ver�nderung in % gg. Vj. 4,9 4,2 5,2 3,8 3,5 3,4 4,6 4,2 3,9 1,1 0,5 �5,5*

Quelle: bfai 
[36] * = gesch�tzt

 Entwicklung des Au�enhandels 

in Mrd. Euro und seine Ver�nderung gegen�ber dem Vorjahr in % 

 2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Mrd.

Euro

% gg.

Vj.

Mrd.

Euro

% gg.

Vj.

Mrd.

Euro

% gg.

Vj.

Mrd.

Euro

% gg.

Vj.

Mrd.

Euro

% gg.

Vj.

Mrd.

Euro

% gg.

Vj.

Einfuhr 42 6 49 15 53 9 43 16 51 21 53 3

Ausfuhr 38 4 45 17 50 12 44 19 48 11 50 3

Saldo �4,2 �3,9 �2,9 +0,9 �3,1 �3,5

Quelle: bfai 
[37]

Staatshaushalt

Der Staatshaushalt umfasste 2009 Ausgaben von umgerechnet 59,3 Mrd. US-Dollar, dem standen Einnahmen von

umgerechnet 54,1 Mrd. US-Dollar gegen�ber. Daraus ergibt sich ein Haushaltsdefizit in H�he von 4,1 % des BIP.[38]

Die Staatsverschuldung betrug 2009 98,0 Mrd. US-Dollar oder 78,0 % des BIP.[38]

2006 betrug der Anteil der Staatsausgaben (in % des BIP) folgender Bereiche:

� Gesundheit:[39] 8,3 %

� Bildung:[38] 5,5 % (2005)

� Milit�r:[38] 1,75 % (2005)

Kultur

Architektur

Opernhaus in Budapest

Einige der wichtigsten erhaltenen Bauten Ungarns sind im

sp�tromanischen Stil erbaut. Sie sind stark von westeurop�ischen

Einfl�ssen (Rheinland/K�ln) gepr�gt, etwa die Kirchen in Zs�mb�k

und J�k aus dem 13. Jahrhundert. In der Gotik sind besonders zwei-

und dreischiffige Hallenkirchen aus dem 15. Jahrhundert

charakteristisch. Unter K�nig Sigismund (ung. Zsigmond) entstand in

Buda ein F�rstensitz, den K�nig Matthias Corvinus in florentinischem

Stil ausbauen lie�. Eines der bedeutendsten Werke dieser Epoche ist

das Schloss des F�rsten Esterh�zy in Fert�d, dessen Vorbild Schloss

Versailles war. Mih�ly Pollack, einer der Hauptbaumeister des

Klassizismus in Ungarn, stammte aus Wien. Mikl�s Ybl, der vornehmlich im Renaissancestil baute, lie� diese

Epoche in Ungarn noch einmal aufleben (etwa beim Opernhaus in Budapest).
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Schloss Esterh�zy (Fert�d)

Museum f�r Angewandte Kunst

Imre Steindl errichtete 1885�1902 das Parlamentsgeb�ude in Budapest

im neugotischen Stil, wodurch dieser in Ungarn wieder kurzzeitig in

Mode kam. Um die Jahrhundertwende wurden vor allem in der

Hauptstadt viele Bauten im Jugendstil errichtet, zum Beispiel das

Blindeninstitut. In Kecskem�t ist ein sch�nes Beispiel f�r den

Jugendstil der Cifra Palota, 1902 nach den Pl�nen von G�za M�rkus

mit Fassadenschmuck aus Zsolnay-Keramik gebaut. F�r den Baustil

der Wohnh�user in Budapest um die Jahrhundertwende sind H�user

mit Innenhof und offenen G�ngen (gang) typisch; die Wohnungen in

b�rgerlichen H�usern �hneln sehr den heutigen �Altbauwohnungen� in

Wien. Sie sind vorwiegend in den linksufrigen Pester Bezirken am

�Gro�en Ring� (nagyk�r�t) zu finden. In den Jahren der

kommunistischen Herrschaft wurden diese H�user (besonders im

7.�und im 8.�Bezirk) sehr vernachl�ssigt und viele befinden sich bis

heute in heruntergekommenem Zustand (die meisten

Substandardwohnungen befinden sich in diesen Bezirken). In den

1930er Jahren erbaute man mehrere Mustersiedlungen im Bauhausstil,

vor allem auf dem Sv�bhegy (Schwabenberg) (im 12.�Bezirk) zu

finden.

Ein architektonisches Juwel ist die kurz vor der Jahrhundertwende und vor der Wiener Stadtbahn errichtete erste

U-Bahn-Linie �sterreich-Ungarns, die vom V�r�smarty t�r zur Mexik�i �t f�hrt. Auch Bauten im Stadtw�ldchen

(Sz�chenyi-Bad, Zoo) sind erw�hnenswert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten ungarische Architekten vorwiegend im Sozialistischen Realismus, wodurch

auch einige Plattenbauten (auf Ungarisch panelh�z) entstanden. Mit diesen Bauten sollte rasch eine L�sung gegen

die Wohnungsnot gefunden werden. Derzeit befinden sie sich jedoch in einem sehr schlechten Zustand. Der Einfluss

internationaler Str�mungen nahm sp�ter immer weiter zu, da es nun erlaubt war, private Architekturb�ros zu

er�ffnen und sich das Land wirtschaftlich zunehmend �ffnete. Imre Makovecz und Dezs� Ekler bauten in den 1980er

Jahren in einer organischen, anthroposophischen Architektur. Andere Architekten wandten sich internationalen

Trends zu oder suchten den Anschluss an die Architektur der Vorkriegszeit. Der neueste Trend ist die Errichtung von

�Wohnparks�, Wohnanlagen mit guter Infrastruktur, deren Stil dem in den westeurop�ischen L�ndern �hnlich ist. Ein

interessantes Bauprojekt war der Bau des neuen Nationaltheaters in Budapest nach den Pl�nen von M�ria Sikl�s, das

2002 fertiggestellt wurde.

Die traditionelle Architektur auf dem Lande ist heute noch in einigen Ortschaften authentisch erlebbar, wie in

Holl�k�, das als Museumsdorf Teil des Welterbes der UNESCO ist. Die strohgedeckten H�user in Tihany am

Balaton sind ebenfalls denkmalgesch�tzt � im Ortskern d�rfen H�user nur in alter Bauweise errichtet werden. Die

Vielfalt der ungarischen d�rflichen Baukultur kann man im Freilichtmuseum in Szentendre bewundern � hier

wurden abgetragene Originalh�user aus allen Gebieten Ungarn wieder aufgebaut und der �ffentlichkeit zug�nglich

gemacht.
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Malerei

Michele Ongaro: Thalia (1456), Sz�pm�v�szeti

M�zeum, Budapest

Der bekannteste ungarische Maler des 15. Jahrhunderts war Michele

Ongaro (auch Pannonio). Er arbeitete am Hof von Ferrara in Italien.

Die ungarischen Maler des 17. und 18. Jahrhunderts arbeiteten

ebenfalls haupts�chlich im Ausland. Im 19. Jahrhundert kam die

nationale Historienmalerei auf (mit bekannten Malern wie Gyula

Bencz�r, Bertalan Sz�kely, M�r Than). Mikl�s Barab�s, einem

Portr�tisten, gelang es als erstem ungarischem Maler, im eigenen Land

Anerkennung zu finden. Die Bilder von Mih�ly Zichy und von G�za

M�sz�ly sind vor allem von der Romantik gepr�gt. Mih�ly Munk�csy

verband in verschiedensten Kompositionen aus dem b�uerlichen

Volksleben die den Impressionismus vorbereitende Freilichtmalerei

mit realistischen Elementen. �hnlich gestaltet sind auch die Werke von

P�l Szinyei Merse.

Um die Jahrhundertwende erlangten die K�nstlerkolonie Nagyb�nya,

die von K�roly Ferenczy gef�hrt wurde, sowie einige andere Gruppen

Bedeutung, haupts�chlich als K�nstler einer realistisch gef�rbten oder

romantisierenden �Naturmalerei�. Die sozialistisch-realistischen Genre-

und Historienmalerei war in den 1950er und 1960er Jahren besonders

beliebt. Danach kamen unterschiedliche internationale Str�mungen ins

Spiel, haupts�chlich aber die Medienkunst und die abstrakte und

realistische Malerei (beispielsweise Imre Bak oder D�ra Maurer). Mit Victor Vasarely, Zsigmond Kem�ny und

L�szl� Moholy-Nagy stammen einige der f�hrenden, im Ausland arbeitenden K�nstler des 20. Jahrhunderts aus

Ungarn. Heutzutage bekannte Maler aus Ungarn sind Istv�n Sz�nyi, Jen� Barcsay, L�szl� Lakner und Aur�l

Bern�th.

Literatur

S�ndor Pet�fi (1847), Daguerreotypie

Aus der Zeit, in der die Magyaren noch nicht christianisiert waren (bis

ca. 950�1000), sind lediglich einige Inschriften in ungarischen Runen

erhalten. Seit der Christianisierung durch Stephan I. (Szent Istv�n)

wurde nur das lateinische Alphabet verwendet. Die Literatursprache

war ebenfalls das Lateinische. Der �lteste vollst�ndig erhaltene sakrale

Text in ungarischer Sprache ist die �Grabrede� (halotti besz�d) und ein

angef�gtes Gebet, das um 1200 entstand. Im 13. und 14. Jahrhundert

dominierte die lateinische Geschichtsschreibung. Hier sind vor allem

die Gesta Hungarorum aus dem 13. Jahrhundert zu nennen. Der Autor

nannte sich �Anonymus�. Wer er wirklich war, ist bis heute umstritten.

Nach der Bl�te der Geschichtsschreibung gelangte die christliche

Hymnendichtung in den Vordergrund. Das erste vollst�ndig erhaltene

Gedicht in ungarischer Sprache ist die �Altungarische Marienklage�

(�magyar M�riasiralom), sie wurde erst 1922 entdeckt.

Mit dem Renaissancek�nig Matthias Corvinus (1458�1490) setzte in

Ungarn ein kultureller Aufschwung ein, und f�r die Bibliotheca
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Nobelpreistr�ger Imre Kert�sz (2007)

Corviniana entstanden zahlreiche Prachtcodices mit ungarischen

Passagen. Bedeutende lateinisch schreibende Ungarn waren Janus

Pannonius (1434�1472) und B�lint Balassi (1554�1594). Der

wichtigste Vertreter der Gegenreformation war P�ter P�zm�ny

(1570�1637), er hatte Vorbildwirkung f�r die ungarische Prosa. Sein

Hauptwerk, der �F�hrer zur g�ttlichen Wahrheit� (1613), war ein

wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer ungarischen

Philosophiesprache. Erst in dieser Zeit setzte sich das Ungarische als

Schriftsprache endg�ltig durch. Mikl�s Zr�nyi (1620�1664) schrieb das

Nationalepos �Die Belagerung von Sziget� (Szigeti veszedelem,

1645/46), das 1821 auf Deutsch erschien und das erste Epos �berhaupt in ungarischer Sprache war.

Neben S�ndor Bar�czi (1735�1809) und �brah�m Barcsay (1742�1806) waren es vor allem Gy�rgy Bessenyei

(etwa 1747�1811), die sich in der Aufkl�rung und der Romantik in den Vordergrund stellten und den Anschluss an

die allgemeine europ�ische Entwicklung fanden. Pest wurde zum literarischen Zentrum Ungarns. Der Wiener Hof

blieb aber nicht unt�tig und baute ein weit verzweigtes Netzwerk von Zensoren auf. Mih�ly Csokonai Vit�z

(1773�1805) war ein gro�er Lyriker, der in Ungarn seltene lyrische Formen einsetzte und einf�hrte, etwa das erste

jambische Gedicht. Er schrieb das erste ungarische ironische Epos �Dorothea� (Dorottya, 1795), in dem er die

adelige Lebensweise karikiert.

Die Zeit zwischen 1823�1848 war eine Glanzzeit der ungarischen Literatur. Mit Mih�ly V�r�smarty (1800�1855),

J�nos Arany (1817�1882) und S�ndor Pet�fi (1823�1849) gab es eine Reihe bedeutender Dichter. Das Gedicht

Sz�zat (1838) von Mih�ly V�r�smarty, das w�hrend der M�rzrevolution 1848 als ungarische Nationalhymne diente,

war eines der bedeutendsten Werke dieser Zeit. M�r J�kai (1825�1904) war ebenfalls ein Vertreter der Romantik.

Ferenc K�lcsey schrieb 1823 die Nationalhymne Himnusz.

Endre Adys (1877�1919) wichtiges Werk sind die �Neuen Gedichte� aus dem Jahr 1906. Er war die �berragende

Gestalt am Beginn des 20. Jahrhunderts in der ungarischen Literatur. Gyula Kr�dy (1878�1933) war ein stilbildender

Prosaist der ungarischen Moderne, dessen umfangreiches literarisches Werk etwa 100 B�nde Romane und

Erz�hlungen umfasst. G�za Cs�th z�hlt zu den bedeutenden Vertretern der modernen Literatur in Ungarn im 20.

Jahrhundert. In seinen Novellen, Erz�hlungen und Tageb�chern brach er mit den Tabus seiner Zeit und thematisierte

psychologische Abgr�nde. Sein Werk hat zahlreiche ungarische Schriftsteller beeinflusst.[40] Mih�ly Babits

(1883�1941) �bersetzte Dantes G�ttliche Kom�die und schrieb Romane, Lyrik und Essays. Dezs� Kosztol�nyi

(1885�1936) �bersetzte zeitgen�ssische Werke der Weltliteratur in �Moderne Dichter� (1913). Ferenc Moln�r

(1878�1952) ist der bedeutendste ungarische Dramatiker, am bekanntesten ist sein Theaterst�ck Liliom (1909). 1937

musste er ins Exil in die USA. S�ndor M�rai (1900�1989) war nach Zweiten Weltkrieg gezwungen im Exil zu leben.

Nach der kommunistischen Machtergreifung verstummten zahlreiche ungarische Schriftsteller, oder sie emigrierten.

Dem Dogma des sozialistischen Realismus beugten sich aber nicht alle Schriftsteller. Mit dem Kommunismus

setzten sich in ihren Werken P�ter N�das, Tibor D�ry und Magda Szab� kritisch auseinander.

Imre Kert�sz (* 1929) verarbeitete die Erfahrung, die er als �berlebender des Holocaust im KZ Auschwitz-Birkenau

erfahren hatte, in seinem literarischen Meisterwerk Roman eines Schicksallosen (Sorstalans�g, 1975). Er wurde

daf�r 2002 mit dem Nobelpreis f�r Literatur geehrt.
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B�la Bart�k (1927)

Weitere zeitgen�ssische Autoren sind Ferenc Juh�sz und Gy�rgy

Konr�d und Lyriker wie L�szl� Nagy, S�ndor We�res und J�nos

Pilinszky. Istv�n E�rsi und L�szl� Krasznahorkai setzten sich nach

dem Ende des kommunistischen Regimes in Ungarn mit der

Machtaus�bung in totalit�ren Systemen auseinander. Als der

bekannteste nach dem Krieg geborene Autor gilt P�ter Esterh�zy (*

1950) mit seiner �Harmonia Caelestis� und der �Verbesserten Ausgabe�

derselben. Neben ihnen ist auch der rechtsradikale Politiker, Istv�n

Csurka ein ber�hmter Schriftsteller.

Musik

Aus Ungarn stammen wesentliche Beitr�ge zur europ�ischen

Musikgeschichte. Zu erinnern ist an Komponisten wie Franz Liszt, Imre K�lm�n, Franz Leh�r, Le� Weiner, Ernst

von Dohn�nyi, B�la Bart�k, Zolt�n Kod�ly und Gy�rgy Ligeti. Als bedeutende Dirigenten sind Antal Dor�ti, Ferenc

Fricsay, Georg Solti und Gy�rgy Sz�ll zu nennen, als bekannte Pianisten G�za Anda, Gy�rgy Cziffra, Andor Foldes,

Zolt�n Kocsis, und Andr�s Schiff und schlie�lich, als bedeutende Gesangssolisten, die Sopranistin Sylvia Geszty und

der Tenor S�ndor K�nya.

Film

Ungarische Kinospielfilmproduktion
[41]

 Jahr  Anzahl 

1975 19

1985 21

1995 19

2005 26

Die ungarische Filmgeschichte begann Anfang des 20. Jahrhunderts, als etwa Michael Curtiz und Alexander Korda

ihre ersten Filme inszenierten. In den turbulenten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, mit der Errichtung der

kurzlebigen Diktatur von B�la Kun und auch nach der Abschaffung der R�terepublik im August 1919, fl�chteten

viele Ungarn ins Ausland � meist ins nahe �sterreich. Auch zahlreiche Filmschaffende belebten in den

1920er-Jahren den �sterreichischen Film: neben den bereits erw�hnten Michael Curtiz und Alexander Korda, die es

sp�ter in Hollywood und Gro�britannien zu Ber�hmtheit brachten, auch Schauspielstars wie Lucy Doraine, Mar�a

Corda, Oskar Beregi, Vilma B�nky, Marika R�kk, Marta Eggerth oder auch der Filmtheoretiker B�la Bal�zs.

Ebenfalls ungarischer Abstammung war der amerikanische Weltstar Tony Curtis.
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Gastronomie

Dobostorte

Die ungarischen Speisen gelten im Vergleich zu anderen europ�ischen

Speisen als relativ �schwere Kost�. Ein beliebtes Gericht der Ungarn

(h�ufig als Nationalgericht tituliert) ist p�rk�lt (nicht zu verwechseln

mit dem guly�s). P�rk�lt wird nicht nur im deutschsprachigen Raum

f�lschlicherweise auch als Gulasch bezeichnet. In Ungarn gibt es

dieses sowohl als diszn�-p�rk�lt (mit Schweinefleisch) als auch als

marhap�rk�lt (mit Rindfleisch). P�rk�lni bezeichnet das Verfahren der

Fleischzubereitung (Schmoren in Zwiebeln, Paprika und Fett). Die

Beilagen zu diesem Gericht sind variabel und von Region zu Region

verschieden.

Das in Ungarn gekochte guly�s ist im Gegensatz zum p�rk�lt eine Suppe. Die deutsche Bezeichnung �Gulaschsuppe�

ist also korrekt (ungarisch guly�sleves). Traditionell wird die Suppe im Kessel (bogr�cs) zubereitet. Das Kochen in

diesem Ger�t geht auf die Nomadenzeit zur�ck und ist verwandt mit der chinesischen Version des Kessels: dem

Wok. Das Fleisch wird zun�chst wie p�rk�lt geschmort, jedoch nach ausreichender Garzeit mit Wasser aufgegossen.

Au�erdem gibt man Kartoffelst�cke und K�mmel dazu (nicht so beim p�rk�lt). F�r dieses Gericht wird traditionell

nur Rindfleisch verwendet. Dass dies so ist, ergibt sich aus dem Wort guly�s. Das Wort gulya bedeutet

�Rinderherde�, der guly�s ist der Rinderhirte (sozusagen der ungarische Cowboy).

Weltber�hmt ist neben dem Paprika, der auch gemahlen als Gew�rz besonders in der ungarischen und mittlerweile

auch in ausl�ndischen K�chen verwendet wird, der Tokajer (ung. tokaji), ein Wein aus dem Tokajer Weingebiet

(ung. tokaji borvid�k). F�r diesen Wein werden nur sp�treifende Rebsorten verwendet, so dass die Weintrauben nicht

nur von den trockenen, hei�en Sommern, sondern auch von den langen, warmen und nebelreichen Herbsten

profitieren.

Medien

Presse

In Ungarn erscheinen 40 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage 1,6 Millionen, was einer K�uferschaft von 194

Zeitungsexemplaren pro 1000 Einwohnern entspricht.[42]

Die bekanntesten Tageszeitungen sind

� N�pszabads�g (sozialdemokratisch, ehemals Presseorgan der Staatspartei, ca. 100.000 Exemplare)

� Magyar Nemzet (rechtskonservativ, ca. 50.000 Exemplare)

� Magyar H�rlap (fr�her liberal, heute konservativ, ca. 25.000 Exemplare)

� N�pszava (traditionell sozialdemokratisch, ca. 20.000 Exemplare)

Zu den bekanntesten Wochenzeitungen z�hlen das liberale Literatur- und Politikblatt �let �s Irodalom, die

Wirtschaftszeitschrift Heti Vil�ggazdas�g (HVG), die b�rgerlich-konservativen politischen Zeitschriften Heti V�lasz

und Demokrata, die liberalen politischen Zeitschriften 168 �ra und Besz�l�, die Frauenillustrierte N�k Lapja, das

R�tselblatt F�les, die Zeitung Reform�tusok Lapja der Reformierten Kirche, und die katholische Zeitschrift �j

Ember. Das Boulevardblatt Blikk erfreut sich gro�er Popularit�t. Die satirische Zeitschrift Ludas Matyi wurde vor

einigen Jahren eingestellt. Die Obdachlosenzeitung von Budapest hei�t Fed�l n�lk�l.
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Deutschsprachige Medien

In Ungarn erscheinen die deutschsprachigen Zeitungen Pester Lloyd (1854 gegr�ndet, seit 1994 wieder in Budapest

herausgegeben, seit 1999 mit der Budapester Rundschau und dem Wiener Lloyd), Neue Zeitung und die Budapester

Zeitung. Haupts�chlich f�r Touristen interessant ist die deutschsprachige Monatszeitung Balaton Zeitung.

Lesenswert ist auch die Zeitschrift Drei Raben, die in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Budapest

herausgegeben wird. Deutschsprachige Fernsehsendungen mit ungarischen Untertiteln werden regelm��ig vom

�ffentlich-rechtlichen Sender MTV (Magyar Telev�zi�) ausgestrahlt.

Rundfunk und Telekommunikation

Die staatliche �ffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft Ungarns hei�t MTV (Magyar Telev�zi�) und betreibt zwei

Kan�le, m1 und m2. Eine weitere �ffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft ist die Duna Telev�zi� AG, die die Kan�le

Duna TV und Duna II Auton�mia betreibt. Au�er den �ffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gibt es zahlreiche

Privatsender (Magyar ATV, TV2, RTL Klub, Viasat 3, H�l�zat Telev�zi�) und Spartenkan�le wie Minimax, Animax

(Kinderkan�le), H�r TV (Nachrichtenkanal), TV Paprika (Gastronomie), Viasat History (Geschichtliche

Dokumentationen), Spektrum Telev�zi� (Technische Dokumentationen) und Ableger internationaler Fernsehkan�le

(Viva, Music Television Hungary, National Geographic Channel, Nickelodeon, Eurosport, History Channel,

Discovery Channel u.v.a.). Von diesen Sendern sind zurzeit Duna TV, Duna II Auton�mia und H�r TV per

Livestream online. �ber Satellit sind Duna TV, Duna II Auton�mia, m2, TV Paprika und Budapest TV empfangbar.

Das bekannteste Bezahlfernsehprogramm ist HBO Hungary

Im H�rfunk gibt es die staatliche H�rfunkgesellschaft Magyar R�di�, haupts�chlich mit den Sendern Kossuth R�di�

(MR1; Kultursendungen, Literatur, Politik) Pet�fi R�di� (MR2; vor allem Alternativ- und Ethnosendungen) und

Bart�k R�di� (MR3; klassische Musik). Hinzu kommen MR4 mit Nationalit�tenprogrammen in den Sprachen der 13

anerkannten nationalen Minderheiten, MR5 mit �bertragungen der Parlamentssitzungen (in der �brigen Zeit wird

das Programm von MR1 Kossuth ausgestrahlt) und MR6 mit Regionalnachrichten (in der �brigen Zeit wird das

Programm von MR1 Kossuth ausgestrahlt, in Miskolc das von MR2 Pet�fi). Au�erdem gibt es viele Privat- und

Regionalsender und Sender, die speziellen Zielgruppen oder Themen gewidmet sind. Popmusik und Unterhaltung

senden Danubius � ein Sender, der am Anfang in deutscher Sprache sendete � Roxy R�di� und Juventus R�di�,

Musik der 1960er, 70er und 80er Jahre bildet den Schwerpunkt bei Sl�ger R�di�, auf Unterhaltung und Schlager

setzt Tilos R�di�, ein ehemaliger Piratensender. Ein Nachrichtensender ist Info-R�di�, in englischer Sprache sendet

Radio Bridge. Die Rundfunk- und Fernsehgeb�hren wurden in Ungarn 2003 abgeschafft.

Die gr��te Telekommunikationsgesellschaft ist die Magyar Telekom. Sie ist au�erdem als T-Mobile in Ungarn aktiv.

Weitere Telekommunikationsanbieter sind Vodafone Magyarorsz�g und Pannon GSM.

Medienfreiheit

Am 21. Dezember 2010 verabschiedete das ungarische Parlament ein neues Mediengesetz, das am 1. Januar 2011

rechtsg�ltig in Kraft trat. Zudem wurde eine neue Medienbeh�rde geschaffen, die �Staatliche Beh�rde f�r Medien

und Nachrichten�bermittlung�, Nemzeti M�dia- �s H�rk�zl�si Hat�s�g (kurz: NMHH). Sowohl das Gesetz als auch

die Medienbeh�rde wurden auf nationaler und internationaler Ebene von zahlreichen Experten, Wissenschaftlern,

Journalisten und Politikern kontrovers diskutiert. [43] [44]
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Sport

Ferenc Pusk�s

Fu�ball ist in Ungarn die popul�rste Sportart. Zwischen den 1930er

und den 1960er Jahren z�hlte die ungarische

Fu�ballnationalmannschaft zur Weltspitze. Insgesamt nahm Ungarn

neunmal an Fu�ball-Weltmeisterschaften teil, bei Olympischen Spielen

gewann Ungarn dreimal (1952, 1964, und 1968) die Goldmedaille. Bei

der WM 1938 und der WM 1954 stand das Team (damals auch

Aranycsapat, �Goldene Mannschaft� genannt) im Finale und wurde

Vize-Weltmeister. Das Finale der WM 1954 wird seither als

Nationaltrag�die behandelt, in dem das hoch favorisierte Ungarn gegen

Deutschland 2:3 verlor. 1953 hatte Ungarn als erste Mannschaft

�berhaupt in England gewonnen, und das mit 6:3. Dieser Sieg galt als

Symbol, dem dar�ber hinaus eine politische Deutung zugeschrieben

wurde: Ungarn hatte eine �imperialistische� Gro�macht besiegt. Eine

Symbolfigur dieser Mannschaft war Ferenc Pusk�s (Pusk�s �csi). Seit

1986 hat Ungarn allerdings nicht mehr an einer WM-Endrunde

teilgenommen und in den letzten Jahren war die Nationalelf nicht mehr

sehr erfolgreich. Erfolgreichster Verein ist Ferencv�ros Budapest, kurz

Fradi, der neben 28 Meistertiteln auch als bis heute einziger ungarischer Verein einen internationalen Titel erringen

konnte (1965 Gewinn des Messepokals (Vorl�ufer des UEFA-Pokals) durch ein 1:0 gegen Juventus Turin). Die

finanziellen Schwierigkeiten des Vereins f�hrten 2006 allerdings dazu, dass er in die zweite Liga absteigen musste.

Die h�chste Spielklasse im ungarischen Fu�ball ist die Nemzeti Bajnoks�g I., die aufgrund von

Sponsorenvereinbarungen wechselnde kommerzielle Namensgeber aufweist.

Auch der Handball spielt in Ungarn eine wichtige Rolle. So sind bei den M�nnern die Vereine KC Veszpr�m und SC

Szeged sowie bei den Frauen die Vereine Gy�ri ETO KC und FTC Budapest regelm��ig in der EHF Champions

League vertreten. Bekannte Spieler sind L�szl� Nagy, N�ndor Fazekas, Tam�s Mocsai und Ferenc Ily�s sowie Anita

G�rbicz und Katalin P�linger. Als Trainer sind Lajos Mocsai und Ildik� Barna zu nennen.

Ungarn hat eine ganze Reihe herausragender Schachspieler hervorgebracht, darunter Rudolf Charousek, G�za

Mar�czy, L�szl� Szab�, Lajos Portisch und Andr�s Adorj�n. In j�ngerer Zeit geh�ren P�ter L�k� und Judit Polg�r zu

den weltweit besten Schachspielern. Bei Schacholympiaden hat Ungarn sechsmal Gold gewonnen.

Seit 1986 werden auf dem Hungaroring Formel-1-Rennen zum Gro�en Preis von Ungarn ausgetragen. Eine zweite

international bekannte Rennstrecke ist der Pannonia-Ring, auf dem vor allem Motorradrennen stattfinden. An der

Formel 1 nahm in der Saison 2004/05 auch der Ungar Zsolt Baumgartner teil.

Bei den Olympischen Sommerspielen sind die ungarischen Sportler h�ufig erfolgreich, und Ungarn belegt im

Verh�ltnis zur Gr��e des Landes gute Pl�tze im Medaillenspiegel. Der erste Sportler, der f�r Ungarn olympische

Medaillen gewonnen hat, war der Schwimmer Alfr�d Haj�s, nach dem das Sportschwimmbad auf der

Margareteninsel benannt ist. Besonders erfolgreich sind die Schwimmer (Krisztina Egerszegi, Tam�s Darnyi, L�szl�

Cseh, �gnes Kov�cs), die Wasserballmannschaft, die Handballmannschaft der Damen, die Fechter und die

F�nfk�mpfer. Ein legend�rer Boxer war L�szl� Papp. Nach dem Turner Zolt�n Magyar wurde eine Figur auf dem

Pferd benannt: magyar v�ndor.

Bekannt ist auch der ungarische Tischtennissport. Victor Barna konnte von den 1920er- bis zum Ende der

1930er-Jahre insgesamt 21 Weltmeistertitel gewinnen (5�im TT-Einzel, 7�im TT-Doppel und 9�WM-Titel mit der

Mannschaft), was bis heute Weltrekord ist.

Eishockey ist in Ungarn eine wachsende Sportart. Die Anzahl der neu errichteten Eishockeyhallen nimmt 

international am schnellsten zu. Die ungarische Nationalmannschaft spielte zuletzt bei Weltmeisterschaften in der
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Division I (fr�her B-WM), hat sich jedoch zum ersten Mal seit 70 Jahren, wieder f�r die A-Weltmeisterschaft

qualifiziert. Die wichtigsten Teams der obersten Liga sind FTC Budapest, Alba-Vol�n Sz�kesfeh�rv�r, DAC-Invitel

(Duna�jv�ros), Gy�ri ETO-HC, Miskolci JJSE und �jpest Budapest. Den Meistertitel im Jahre 2006 errang

Alba-Vol�n Sz�kesfeh�rv�r zum vierten Mal in Folge (insgesamt sieben Titel). Rekordmeister ist FTC Budapest

(25-mal) vor �jpest TE (13-mal).

Zurzeit hat Ungarn in Person von �gnes Sz�vay auch eine Weltklasse-Tennisspielerin. Ihre beste Platzierung auf der

WTA-Weltrangliste war 2008 als Nummer 13.

Feiertage
Die offiziellen Feiertage in Ungarn sind die folgenden Tage (an diesen Tagen sind die Gesch�fte geschlossen,

w�hrend sie sonst meistens auch sonntags ge�ffnet haben):

 Datum  Bezeichnung  Ungarischer Name  Anmerkung 

1. Januar Neujahrstag �j�v

15. M�rz Nationalfeiertag Nemzeti �nnep M�rzrevolution 1848

� Ostersonntag H�sv�tvas�rnap

� Ostermontag H�sv�th�tf�

1. Mai Tag der Arbeit Munka �nnepe Beitritt zur Europ�ischen Union 2004

� Pfingsten P�nk�sd Sonntag, 50 Tage nach Ostern

20. August Nationalfeiertag Szent Istv�n �nnepe Tag des Hl. Stephan, Feier der Staatsgr�ndung

23. Oktober Nationalfeiertag Nemzeti �nnep Volksaufstand 1956

1. November Allerheiligen Mindenszentek

25. und

26. Dezember

Weihnachten Kar�csony

Feiertage vor und nach der Wende

Zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Wende gab es Feiertage, die mit dem kommunistischen Regime

zusammenhingen, den 7.�November (Tag der sowjetischen Oktoberrevolution), den 4.�April (wurde als �Tag der

Befreiung (vom Faschismus)� gefeiert), oder den 21.�M�rz (Tag der R�terepublik 1919, die eine kommunistische

Republik war). Am 15.�M�rz war nur in den Schulen frei, und man bef�rchtete immer wieder Unruhen in den

Kreisen der Jugend. An diesem Tag ist es �blich, eine Kokarde in den ungarischen Nationalfarben �ber dem Herzen

zu tragen.

Der 20.�August wurde in den kommunistischen Jahren als �Tag der Verfassung und des neuen Brotes� bezeichnet

und mit einer gro�en Milit�rparade begangen, ferner mussten die neuen Wehrpflichtigen ihren Eid ablegen. An

diesem Tag findet immer noch eine Show der Luftwaffe �ber der Donau statt, heute legen aber an diesem Tag nur

noch die jungen Offiziere ihren Eid ab, weil die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft wurde. Die Feierlichkeiten am

20.�August sind nun (wie vor 1948) eher historischer Natur, im Mittelpunkt stehen die Gedenkfeierlichkeiten um den

ersten K�nig Ungarns � �berall in Ungarn gedenkt man Stephans des Heiligen, zu dessen Ehren Gottesdienste und

Prozessionen abgehalten werden. Der Tag endet traditionell mit einem Riesenfeuerwerk in Budapest, das auch vom

Fernsehen live �bertragen wird. Der 23.�Oktober durfte bis zur Wende nicht gefeiert werden. Am 1.�Mai fand ein

gro�er Aufmarsch der Arbeiter statt, der an einer Trib�ne vorbeif�hrte, auf der die wichtigsten kommunistischen

Parteifunktion�re standen. Heute finden nur noch Maikundgebungen statt. Einige kirchliche Feiertage (Allerheiligen

und Pfingsten) gelten erst seit 1998 wieder als offizielle Feiertage.
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Andere Feste und Feiertage

In Ungarn feiert man den Muttertag (Any�k napja) nicht wie in vielen anderen L�ndern am zweiten, sondern bereits

am ersten Sonntag im Mai. Am ersten Sonntag im Juni ist P�dagogentag, in der darauf folgenden Woche wird den

Lehrern gratuliert.

Namenstage werden in Ungarn sowohl in der Familie als auch im Kreis der Freunde und Kollegen gro� gefeiert, sie

haben oft einen gr��eren Stellenwert als die Geburtstage. Inzwischen haben auch Feste aus den angels�chsischen

L�ndern (Hallowe�en, Valentinstag) in Ungarn Einzug gehalten.

Die meisten Br�uche an den kirchlichen Feiertagen sind denen in anderen mitteleurop�ischen L�ndern �hnlich. Eine

wichtige Tradition ist es, dass M�nner am Ostermontag die Frauen mit Parf�m begie�en (locsolkod�s), was auf einen

alten Brauch zur�ckzuf�hren ist. Fr�her war es vor allem auf dem Lande �blich, junge Frauen mit einem Eimer

kaltem Wasser zu �bergie�en, damit sie nicht �verwelken�. Dieses Motiv ist in den meisten kleinen Osterreimen

(locsol� vers) zu finden, die aus diesem Anlass gerne aufgesagt werden: Z�ld erd�ben j�rtam, k�k iboly�t l�ttam, el

akart hervadni, szabad-e locsolni? (�Ich ging im gr�nen Wald und fand ein blaues Veilchen, es wollte verwelken,

darf ich es begie�en?� eine andere �bersetzung: �Im gr�nen Wald war ich/Blaue Blumen sah ich/Sie wollten

verwelken/Darf ich Dich begie�en?�). Die Frauen m�ssen den M�nnern f�r das Begie�en ein rotes Ei oder ein

kleines Geschenk (Schokolade) geben. Heutzutage gibt man Kindern Kleingeld, M�nnern einen Schnaps daf�r.

Schulsystem
Das ungarische Schulsystem wies in der ersten H�lfte des 20. Jahrhunderts noch viele �hnlichkeiten mit dem

Schulsystem in �sterreich auf und �bernahm nach dem Zweiten Weltkrieg viele Elemente des sowjetischen

Schulsystems. Somit wurde ein System mit zw�lf Jahrgangsstufen geschaffen, das im Gegensatz zum sowjetischen

Gesamtschulsystem in eine achtj�hrige Grundschule und in eine drei- oder vierj�hrige weiterf�hrende Schule

gegliedert war, und das Notensystem von 1 bis 5 eingef�hrt, bei dem die Eins die schlechteste und die F�nf die beste

Note ist. Dieses Notensystem gilt bis heute.

Alle Kinder mussten von der 5. Klasse an Russischunterricht teilnehmen. Viele Sprachlehrer wurden in den 1950er

Jahren zu Russischlehrern umgeschult. Nach der Wende im Jahre 1989 wurde Russisch als Pflichtfach aus dem

Lehrplan gestrichen, und stattdessen konnten andere Sprachen gew�hlt werden, was wieder Umschulungsprogramme

nach sich zog; diesmal mussten sich Russischlehrer zu Deutsch- oder Englischlehrern umschulen lassen.

Das Schulsystem wurde liberalisiert: Derzeit gibt es neben den vierj�hrigen immer mehr sechs- und achtj�hrige

Gymnasien. Die �Oberstufe� (die Klassen 5�8) der achtj�hrigen Grundschule wird immer mehr den Haupt- und

Realschulen im deutschsprachigen Raum �hnlich. Neben den Gymnasien gibt es �Fachmittelschulen�

(szakk�z�piskola), in denen neben dem Erwerb der Hochschulreife noch ein Beruf erlernt werden kann. Diese

Ausbildungsform wird oft um ein zus�tzliches Jahr erg�nzt, in dem die Fachkenntnisse vertieft werden, diese

Einrichtungen nennt man Technikum. Es gibt auch berufsbildende Schulen ohne Hochschulreife, die man besucht,

wenn man eine Lehre macht. Die Anzahl der bilingualen Mittelschulen w�chst st�ndig. Interessant ist, dass es im

sonst sehr auf Budapest zentrierten Ungarn viele zweisprachige Gymnasien auf dem Lande gibt. Es gibt auch

Schulen f�r Minderheiten, ein positives Beispiel ist das Gandhi-Gymnasium in P�cs, das talentierten Roma-Kindern

die M�glichkeit bietet, die Reifepr�fung abzulegen.
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Universit�t Debrecen

Technische und Wirtschaftswissenschaftliche

Universit�t Budapest

Die Pr�fungen zum Erwerb der Hochschulreife werden im ganzen

Land einheitlich und zentralisiert abgehalten. Seit 2005 gibt es die

M�glichkeit, eine Art �Leistungsmatura� in einigen F�chern abzulegen,

die gleichzeitig als Aufnahmepr�fung f�r die Universit�t gilt. Der

Erwerb der Hochschulreife erm�glicht ein Studium an Universit�ten

und Fachhochschulen. F�r viele Studienzweige gelten

Zugangsbeschr�nkungen, es gibt Aufnahmepr�fungen, und auch die

Leistungen in der Mittelschule oder die Sprachkenntnisse k�nnen bei

der Aufnahme entscheidend sein. Allerdings gibt es auch

Studienrichtungen, die ohne Aufnahmepr�fung belegt werden k�nnen,

wenn die betr�chtlichen Kosten selber getragen werden.

Die bekannteste Universit�t in Ungarn ist die

Lor�nd-E�tv�s-Universit�t, sie hat eine Philosophische sowie eine

Juristische Fakult�t, ferner verf�gt sie �ber eine P�dagogische

Hochschulfakult�t. Die medizinische Ausbildung in Ungarn genie�t

international einen sehr guten Ruf. Die Semmelweis-Universit�t ist

hierbei als humanmedizinische Universit�t weltweit bekannt. Sie

bietet, wie die Universit�ten von P�cs und Szeged die medizinische

Ausbildung in ungarischer, deutscher und englischer Sprache an. Die

Anzahl der privaten und konfessionellen Universit�ten w�chst st�ndig.

Private Universit�ten verlangen hohe Studiengeb�hren. Auch ein

Zweitstudium oder PhD-Programm an einer �ffentlichen Universit�t oder Hochschule muss teilweise von den

Studierenden finanziert werden.

Br�uche an ungarischen Schulen und die Reifepr�fung

An den ungarischen Mittelschulen werden viele Traditionen gepflegt, von denen die meisten mit dem Schulabschluss

und mit der Reifepr�fung zusammenh�ngen. Einige Monate vor der Pr�fung lassen sich die Abschlussklassen in

festlichem Gewand (die Jungen tragen meistens einen Anzug, die M�dchen ein Matrosenkleid) einzeln fotografieren

und arrangieren die Bilder zusammen mit den Lehrerfotos auf einer Holztafel. Diese Tafeln (die �retts�gi tabl�k,

�Reifetafeln�) werden bis zur Matura in verschiedenen Schaufenstern von Gesch�ften ausgestellt. Etwa im Februar

finden die Maturab�lle statt, die szalagavat� b�l (�B�ndchenweihe�) hei�en, weil die Maturanten ein B�ndchen mit

den Jahreszahlen, zwischen denen sie die Schule besuchten, auf die Jacke aufgesteckt bekommen. Das B�ndchen

muss bis zur Pr�fung getragen werden, sonst, so hei�t es, f�llt man durch. Am letzten Schultag der Abschlussklassen

(vor den schriftlichen Pr�fungen) findet das Fest ballag�s statt: ein Abschlussfest, bei dem die Sch�ler in einer

Polonaise durch das Schulgeb�ude marschieren. Dabei singen sie alte Studentenlieder, wie zum Beispiel Gaudeamus

igitur oder melancholische Volkslieder �bers Abschiednehmen. Sie bekommen von den Familien und Freunden

Blumen. Am gleichen Abend besuchen die Abschlussklassen ihre Lieblingslehrer zu Hause und geben ihnen unter

dem Fenster ein St�ndchen (szeren�d). Die meisten Lehrer laden sie dann auf eine Kleinigkeit ein. Die schriftlichen

Maturapr�fungen sind allerdings in Ungarn zentral, das hei�t jeder Sch�ler bekommt um die gleiche Zeit exakt die

gleichen Aufgaben, die �ber das Internet und den Rundfunk bekannt gegeben werden. Es gab allerdings in den

letzten Jahren mehrere Maturaskandale, weil die Aufgaben vor den Pr�fungen bekannt wurden.
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[51] http:/ / www. austrian-embassy. hu/

[52] http:/ / www. bmaa. gv. at/ view. php3?r_id=257& LNG=de& version=& mode=country& submit=1& vb_vp_id=184& dv_staat=185

[53] http:/ / www. okfbudapest. hu/ index-hu. html

[54] http:/ / www. bmaa. gv. at/ view. php3?r_id=59& LNG=de& version=& dv_staat=185

[55] https:/ / www. cia. gov/ library/ publications/ the-world-factbook/ geos/ hu. html

[56] http:/ / vasut. kteam. hu/ indexde. html

[57] http:/ / amu0036. net/ pb/ kosi/ cgi-bin/ hu_county_town. pl
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[58] https:/ / www. gtai. de/ ext/ anlagen/ MktAnlage_5803. pdf?show=true

Koordinaten: 47��N, 19��O

Tihany

Tihany

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: K�z�p-Dun�nt�l

(Mittel-Transdanubien)

Komitat: Veszpr�m

Kleingebiet: Balatonf�red

Koordinaten: 46��55��N, 17��53��O 
[1]

Koordinaten: 46��54��51��N, 17��53��9��O 
[1]

Fl�che: 27.33�km�

Einwohner: 1353 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 50 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 87

Postleitzahl: 8237

KSH k�dja: 30465

 Struktur und Verwaltung 

: Tosoki Imre

Webpr�senz: www.tihany.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Tihany [�tih��] ist ein Ort auf der gleichnamigen Halbinsel am n�rdlichen Ufer des Balatons in Ungarn. Der Ort

geh�rt zum Komitat Veszpr�m. Die Landschaft ist reich an historischen Denkm�lern und Natursch�tzen. Die

bekannteste Sehensw�rdigkeit auf der Halbinsel ist die 1055 erbaute barocke Klosterabtei, deren zwei T�rme heute

symbolisch f�r Tihany stehen.
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Halbinsel Tihany
Tihany erstreckt sich weit in den Balaton hinein und teilt ihn in einen kleinen Nord- und einen gro�en S�dteil. Auf

der Halbinsel befinden sich der Bels�-See und der K�ls�-See, zwei Kraterseen, die h�her liegen als der Plattensee

und vor Millionen Jahren durch Vulkanismus entstanden. Funde beweisen, dass schon V�lker aus der Bronze- und

Eisenzeit hier lebten. Auch dieR�mer lie�en sich hier nieder. Da die Insel reich an Tier- und Pflanzenarten ist, wurde

sie bereits 1952 zum ersten Naturschutzgebiet Ungarns erkl�rt.

Ortschaft Tihany
Die Gr�ndungsurkunde von Tihany gilt als eines der bedeutendsten Dokumente der ungarischen Sprache, obwohl in

Latein abgefasst, da viele ungarische Siedlungen und Orte das erste Mal Erw�hnung finden. Gepr�gt ist die

Dorflandschaft von den kleinen aus Basalt und Schilf errichteten H�usern.

Deutsche Partnerstadt des Ortes ist Deidesheim in der Pfalz.

Partnerschaft
� Bad Klosterlausnitz  �Deutschland

� Saint-Florent-le-Vieil  �Frankreich

Bildergalerie

Blick vom Kloster �ber den

Balaton

Teil des Ortes mit

Strohd�chern

Paprikahaus am Markt im

Ort

Luftaufnahme von Tihany
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Weblinks
� Tihany � Informationen [4] (deutsch)

� WebMa Tihany-Video-Karte (ungarisch) [5]

� Sehensw�rdigkeiten und Programmen in Tihany [6]

� Str�nden auf der Halbinsel [7]

� Luftaufnahmen von Tihany [8]

� Bilder und Panoramen von Tihany [9]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Tihany& language=de& params=46. 9141666667_N_17.

8858333333_E_dim:10000_region:HU-VM_type:city

[2] http:/ / www. tihany. hu/

[3] http:/ / portal. ksh. hu/ pls/ ksh/ docs/ hun/ hnk/ Helysegnevkonyv_adattar_2011. xls

[4] http:/ / www. zielungarn. de/ info/ tihany/

[5] http:/ / tihany. webma. hu

[6] http:/ / tihany-balaton. hu/ programme-tihany

[7] http:/ / tihany-balaton. hu/ tihany-strande

[8] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=760

[9] http:/ / tihany-balaton. hu/ bilder-tihany
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Badacsony

 Badacsony 

Badacsony

H�he 437.4�m

Lage Ungarn

Gebirge Ungarisches Mittelgebirge

Geographische�Lage 46��48��13��N, 17��29��45��O 
[1]

Koordinaten: 46��48��13��N, 17��29��45��O 
[1]
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Berg Badacsony am Plattensee

Badacsony [�b�d��o�] ist ein ungarischer Tafelberg vulkanischen

Ursprungs am westlichen Nordufer des Plattensees mit einem Umfang

von 11�Kilometer und einer H�he von 437�Metern. Er gibt auch der ihn

umgebenden Weinbauregion den Namen. Wichtigste Rebsorte der

Region ist der Welschriesling. Sein Wein wird im allgemeinen schon

nach einem Jahr in Flaschen abgef�llt, damit er sein

Bittermandel-Aroma bewahrt.

Weitere in der Region angebaute Rebsorten sind die Sz�rkebar�t-Rebe

(�Graum�nch�), die ein Abk�mmling der franz�sischen

Pinot-Gris-Rebe ist, sowie die alte und heute seltene Rebsorte

Blaustengler. Ebenfalls angebaut werden der Gr�ne Silvaner und Muskateller.

Der Ort Badacsonytomaj, der sich zwischen See und Berg hinzieht, ist ein beliebtes Touristenziel mit einer langen

Zeile von Wein- und Fischlokalen. Gut erreichbar ist der Ort mit dem Schiff von der gegen�berliegenden

Bahnstation Fony�d aus.

Weblinks
� Badacsony.net [2]

� Luftaufnahmen von Badacsony [3]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Badacsony& language=de& params=46. 80351_N_17.

495837_E_dim:5000_region:HU_type:mountain(437. 4)

[2] http:/ / www. badacsony. net/ ?lang=de& page=terkepek

[3] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=34
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Keszthely

Keszthely

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: Nyugat-Dun�nt�l

(Westtransdanubien)

Komitat: Zala

Koordinaten: 46��46��N, 17��15��O 
[1]

Koordinaten: 46��46��0��N, 17��15��0��O 
[1]

Fl�che: 75.98�km�

Einwohner: 21047 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 277 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 83

Postleitzahl: 8360

KSH k�dja: 18421

 Struktur und Verwaltung 

B�rgermeister: Ferenc Ruzsics

Webpr�senz: www.keszthely.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Schloss Festetics

Keszthely [�k�sth�j] (deutsch: Kesthell) ist eine Stadt mit heute ca.

23.000 Einwohnern auf einer Fl�che von 75,98 Quadratkilometern am

Westufer des Plattensees in Ungarn. Sie geh�rt zum Komitat

(Verwaltungsbezirk) Zala.

Geschichte

Der Platz am See ist seit der R�merzeit besiedelt. Dem F�hrungsstil

und der Denkweise der Magnatenfamilie Festetics verdankt die Stadt

ihre historische Bedeutung, die 1247 erstmals in einer Urkunde
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Kirche in Keszthely

Luftaufnahme: Schloss Festetics

erw�hnt wird. Seit 1421 besitzt die Stadt das Marktrecht. Durch die

T�rkenkriege wurde ihr Wachstum unterbrochen, die Stadt jedoch

niemals eingenommen. Im 18.�Jahrhundert stieg sie zum geistigen

Mittelpunkt der Region auf. Das verdankt sie auch den Festetics, einem

aus Kroatien stammenden Adelsgeschlecht, deren Graf Gy�rgy

Festetics 1797 das Georgikon gr�ndete. Es handelte sich um eine

landwirtschaftliche Hochschule, die im 19.�Jahrhundert wesentlich zum

Nationalbewusstsein der Ungarn beitrug. Heute ist es die

Agrarwissenschaftliche Fakult�t der Universit�t Veszpr�m.

Bereits im 19.�Jahrhundert begann eine weitere wichtige Entwicklung:

der Tourismus. Heute ist er der wohl gr��te Wirtschaftszweig. Dies

untermauern die gro�en Uferhotels und unz�hlige Gesch�fte in der im

Sommer �berf�llten Fu�g�ngerzone, der Kossuth Lajos utca. Das alles

beeintr�chtigt die barocke Innenstadt gl�cklicherweise nicht.

Sehensw�rdigkeiten

Sehenswert sind das m�chtige Barockschloss der Festetics im Norden

der Stadt. Es bildet eine U-Form und steht inmitten eines Parks.

Christoph Festetics erbaute es im Jahre 1745. Sein Sohn P�l erweiterte

es in den 1860er Jahren unter Federf�hrung von Christoph Hofst�dter,

der auch den Park entwarf. Die letzte Erweiterung in den

1880er-Jahren erfolgte nach Pl�nen des Architekten Viktor

Rumpelmayer. In den R�umen des Schlosses kann man Gegenst�nde

vom 17. bis zum 19.�Jahrhundert besichtigen. Darunter sind

Delfter-Kachel�fen, Empirest�hle und intarsienverzierte Tische zu

finden. Au�erdem befindet sich im Schloss die Helikon-Bibliothek

(ungarisch: Helikon k�nyvt�r). Die Inneneinrichtung wurde vom

Keszthelyer Tischlermeisters J�nos Kerbel[3] geschaffen und

beherbergt �ber 50.000 B�nde.

Im S�den der Stadt befindet sich das Balaton-Museum mit einer geologischen und arch�ologischen Sammlung. Es

zeigt Zeugnisse awarischer und keltischer Kultur, Fakten zur geologischen Entwicklung des Plattenseegebietes sowie

zur Flora des Sees und zur Arbeit der Menschen.

Partnerst�dte
�  Boppard (Deutschland)

�  Hof Van Twente (Niederlande)

�  Levoca (Slowakei)

�  Turnov (Tschechien)

�  Piwniczna Zdr�j (Polen)

�  Piran (Slowenien)
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Pers�nlichkeiten
� David Schwarz, �sterreichischer Erfinder

� Karl Goldmark, �sterreichischer Komponist

� J�nos Schadl, Maler

Weblinks
� Standort Keszthely der Universit�t Veszpr�m [4]

� Keszthely.hu [5]

� Luftaufnahmen �ber Keszthely [6]

� KeszthelyStart [7] - Informationen und Nachrichten �ber Keszthely

Einzelnachweise
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Keszthely& language=de& params=46. 7666666667_N_17.

25_E_dim:10000_region:HU-ZA_type:city

[2] http:/ / www. keszthely. hu/

[3] Plattensee. Marco Polo Reisef�hrer Reisen mit Insider-Tipps. Mairdumont, Ostfildern. 4. Auflage 2007, Seite 54

[4] http:/ / www. georgikon. hu

[5] http:/ / www. keszthely. hu

[6] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=299

[7] http:/ / keszthelystart. eu
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Si�fok

Si�fok

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: D�l-Dun�nt�l

(S�d-Transdanubien)

Komitat: Somogy

Koordinaten: 46��54��N, 18��3��O 
[1]

Koordinaten: 46��54��18��N, 18��3��20��O 
[1]

H�he: 124�m

Einwohner: 24347 (1.�Jan. 2011)

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Ungarische Briefmarke von 1963

Si�fok [��io�fok] (deutsch historisch: Fock) ist eine Stadt in Ungarn am

�stlichen S�dufer des Plattensees (Balaton) im Komitat Somogy, etwa

120 km s�dwestlich von Budapest. Die Stadt ist mit ca. 23.000

Einwohnern die gr��te Gemeinde am See. Sie hat die geografischen

Koordinaten 46� 54' Nord, 18� 3' Ost und liegt auf einer H�he von 124

m �ber NN.

Der Name setzt sich aus den Namen des Flusses Si� und eines fr�heren

Dorfes Fok zusammen.

Verkehr

� Bahn: Si�fok ist von Deutschland, �sterreich und der Schweiz via Budapest erreichbar.

� Fl�ge: Westlich des Balaton liegt der internationale Flughafen mit w�chentlichen Charterfl�gen in mehrere

deutsche St�dte.

� Stra�en: Si�fok liegt an der Autobahn M7
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Der als Wahrzeichen geltende alte

Wasserturm im Zentrum von Si�fok.

Geschichte

Erstmals urkundlich erw�hnt wird Si�fok in der Gr�ndungsurkunde des Klosters

Tihany aus dem Jahre 1055.

Die T�rken eroberten die Stadt 1552. Sie erbauten eine Festung und einen Hafen. Am Ende des 17. Jahrhunderts

wurde Si�fok freie Stadt.

Nach dem Bau der s�dlichen Eisenbahntrasse am Balaton (1861 - S�dbahn) ver�nderte sich die Siedlung langsam.

Zun�chst wurde Si�fok nur zum Umsteigen auf Schiffe genutzt, nach der Ver�nderung des Pegels 1863 um ca. 1 bis

1,5 m wurde ein Hafen errichtet. Vorher fand der Umstieg in Sz�nt�d statt.

Erst sp�ter wurde der hier sehr flache und sandige Strand des Sees beliebt. Seit dieser Zeit entwickelte sich Si�fok

sprunghaft. Ende des 19. Jahrhunderts wurden der zentrale Badestrand angelegt, das heutige Badeviertel erbaut und

das Ufer befestigt.

1950 wurde nach einer Bereinigung der Komitatsgrenzen der Ferienort Balaton�jhely an Si�fok angeschlossen.

Si�fok wurde Kreisstadt.

Heute ist die Stadt ein bekannter Badeort am Balaton.

St�dtepartnerschaft
�  Saint-Laurent-du-Var, Provence-Alpes-Cte d'Azur, Frankreich

�  Waldheim, Sachsen, Deutschland

�  Landsberg am Lech, Bayern, Deutschland

�  Oulu, Finnland

�  Pore®, Istrien, Kroatien

�  P�rnu, Estland

�  Walnut Creek, USA

�  Gyergy�szentmikl�s, Rum�nien

�  Netanya, Israel

�  Bad Kissingen, Bayern, Deutschland
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S�hne und T�chter der Stadt
� Emmerich K�lm�n, Operettenkomponist; sein als Museum eingerichtetes Haus neben dem Bahnhof ist zu

besichtigen

� Imre Varga (* 1923), der Bildhauer, Maler, Designer und Grafiker gilt als der bedeutendste lebende K�nstler

seines Landes; in Budapest-�buda zeigt das �Imre-Varga-Museum� in einer Dauerausstellung das Lebenswerk

des K�nstlers

� G�za R�v�sz (1878�1955), Psychologe

Sehensw�rdigkeiten
Die moderne Evangelische Kirche in der Form eines umgest�lpten Holzschiffes plante Imre Makovecz. Das Holz f�r

diese durchgehend zimmerm�nnische Konstruktion spendierte die finnische Partnerstadt Oulu. Die "Kirche ist ein

besonderes Schmuckst�ck von Si�fok", schreibt der B�rgermeister auf der Website der Stadt.

Galerie

Weblinks
� www.siofok.hu [2] (auf Deutsch)

� www.siofoktourism.com [3]

� www.siofok-city.com [4]

� Luftaufnahmen �ber Si�fok [5]

� Bilder & map [6]

� Siofok Bilder [7]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Si%C3%B3fok& language=de& params=46. 905_N_18.

0555555556_E_dim:10000_region:HU-SO_type:city

[2] http:/ / www. siofok. hu/ index_de. php

[3] http:/ / www. siofoktourism. com/

[4] http:/ / www. siofok-city. com/

[5] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=566

[6] http:/ / www. szallas. splaza. hu/ category/ latnivalok/ Siofok

[7] http:/ / www. szallassiofok. hu/ siofoki_kepek_vegyes003. html
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Szigliget

Szigliget

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: K�z�p-Dun�nt�l

(Mittel-Transdanubien)

Komitat: Veszpr�m

Koordinaten: 46��47��N, 17��26��O 
[1]

Koordinaten: 46��47��0��N, 17��26��0��O 
[1]

Fl�che: 34.26�km�

Einwohner: 817 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 24 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 087

Postleitzahl: 8264

KSH k�dja: 24891

 Struktur und Verwaltung 

B�rgermeister: Bal�zs Balassa

Webpr�senz: www.szigliget.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Szigliget [�si�li��t] ist eine ungarische Gemeinde am n�rdlichen Ufer des Plattensees im Komitat Veszpr�m,

Ungarn.

Geographische Lage
Szigliget liegt in Transdanubien am Ufer des Balaton. Die Gemeinde befindet sich 18�km �stlich von Keszthely und

10�km westlich von Badacsony. Das Dorf liegt auf einer Halbinsel, die von zahllosen vulkanischen H�geln umgeben

ist. Die Halbinsel war vor langer Zeit eine Insel und nur mit dem Boot erreichbar. Im neunzehnten Jahrhundert

wurde in Ungarn in Mitteltransdanubien eine wichtige Wasserregulierung durchgef�hrt, bei der der Balaton

entw�ssert und infolgedessen die Insel Szigliget eine Halbinsel wurde.
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Geschichte
Wegen der gesch�tzten und geschlossenen Lage des Dorfes haben sich hier schon vor langer Zeit Menschen

angesiedelt. Arch�ologische Funde weisen darauf hin, dass dieses Gebiet schon in der Steinzeit und in der

Bronzezeit bewohnt war. Keltische, r�mische und awarische Grabfunde beweisen die konstante Anwesenheit des

Menschens in diesem Gebiet. Au�erdem hat Szigliget eine mittelalterliche Burgruine, die auf einem 239 Meter

hohen Berg thront.

St�dtepartnerschaften
�  Obernzell, Deutschland (seit 2005)

Galerie

Weblinks
� Internetseite der Gemeinde Szigliget (ungarisch/englisch/deutsch) [2]

� Luftaufnahmen �ber Szigliget [3]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Szigliget& language=de& params=46. 7833333333_N_17.

4333333333_E_dim:10000_region:HU-VM_type:city

[2] http:/ / www. szigliget. hu/

[3] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=707
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R�vf�l�p

R�vf�l�p

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: K�z�p-Dun�nt�l

(Mittel-Transdanubien)

Komitat: Veszpr�m

Koordinaten: 46��50��N, 17��37��O 
[1]

Koordinaten: 46��50��0��N, 17��37��0��O 
[1]

Fl�che: 10.36�km�

Einwohner: 1081 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 104 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 87

Postleitzahl: 8253

KSH k�dja: 05625

 Struktur und Verwaltung 

B�rgermeister: Mikl�s Tam�s

Webpr�senz: www.revfulop.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

R�vf�l�p [�re�f�yl¯p] ist ein Ort in Ungarn, der am Nordufer des Balatons (Plattensee) zwischen den Orten

Balatonrendes und Balatonszepezd liegt. Gr��ere St�dte in der n�heren Umgebung (Nordufer) sind:

� Tapolca

� Balatonf�red

� Veszpr�m
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Geschichte
R�vf�l�p wurde erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich erw�hnt. Sp�ter wurde der Ort eine wichtige F�hrstelle (r�v

= �F�hre�) zum S�dufer. Heute ist R�vf�l�p ein Ferienort. Allerdings geht es der Tourismusbranche vor Ort nur sehr

mittelm��ig, da viele Touristen das S�dufer bevorzugen, da dieses zum Baden besser geeignet ist.

Touristische Ziele
R�vf�l�p eignet sich hervorragend zum Wandern und Spazieren. Im Jahr 2000 er�ffnete ein neuer Aussichtsturm,

von welchem man einen fantastischen Blick auf R�vf�l�p und den Balaton hat. Zwischen R�vf�l�p und K�v�g��rs

befindet sich die Ecseri-Kirchenruine. Neu ist auch ein asphaltierter Radweg um den See, welcher durch R�vf�l�p

f�hrt.

Infrastruktur
R�vf�l�p hat eine relativ gute Infrastruktur zu bieten. Im Sommer haben zwei Superm�rkte und eine Metzgerei

ge�ffnet. Neben traditionellen Restaurants und Kneipen gibt es auch eine italienische Pizzeria.

Auf den H�geln zwischen R�vf�l�p und K�v�g��rs sind gro�e und prunkvolle Villen und gro�z�gig ausgestattete

H�user anzutreffen. Die meisten dieser Anwesen haben auch ihren privaten Weinberg. Dort verbringen

haupts�chlich wohlhabende Leute aus Deutschland, �sterreich und Ungarn ihre Ferien. Gefragt sind diese

Grundst�cke vor allem wegen der guten Aussicht.

Verkehr
R�vf�l�p ist durch den zentral gelegenen Bahnhof mit dem Zug gut zu erreichen. Die Fahrt von der Hauptstadt

Budapest nach R�vf�l�p �ber die Eisenbahnstrecke Sz�kesfeh�rv�r - Tapolca dauert etwas mehr als drei Stunden.

Mit dem Auto ist Revf�l�p �ber die Bundes- bzw. Staatsstra�e 71 zu erreichen, welche fast ausschlie�lich am

n�rdlichen Seeufer entlangf�hrt. Die Autofahrt nach Budapest dauert etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Man hat

die M�glichkeit, in Tihany die F�hre zu benutzen, um somit einen gr��eren Anteil auf der Autobahn fahren zu

k�nnen. Die Fahrt zur ca. 35 km entfernten Stadt Tapolca dauert etwa eine halbe Stunde.

Mit dem Schiff kann man von R�vf�l�p folgende Orte erreichen:

� Balatonlelle (S�dufer)

� Balatonbogl�r (S�dufer)

� Badacsony (Nordufer)

Bildergalerie

Der Berg

Badacsony

Blick von

R�vf�l�p

auf das

S�dufer

Aussichtsturm

zwischen

R�vf�l�p und

K�v�g��rs

Panorama des Aussichtsturmes
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Ecseri Kirchenruine Weinberg zwischen R�vf�l�p

und K�v�g��rs

Weblinks
Website der Gemeinde R�vf�l�p (auf deutsch) [3]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=R%C3%A9vf%C3%BCl%C3%B6p& language=de& params=46.

8333333333_N_17. 6166666667_E_dim:10000_region:HU-VM_type:city

[2] http:/ / www. revfulop. hu/

[3] http:/ / www. revfulop. hu/ deutsch/ index. php/
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Balatonf�red

Balatonf�red

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: K�z�p-Dun�nt�l

(Mittel-Transdanubien)

Komitat: Veszpr�m

Koordinaten: 46��57��N, 17��53��O 
[1]

Koordinaten: 46��57��15��N, 17��53��9��O 
[1]

H�he: 117�m

Fl�che: 46.45�km�

Einwohner: 13584 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 292 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 87

Postleitzahl: 8230�8236

KSH k�dja: 21175

Struktur und Verwaltung (Stand: 2009)

Gemeindeart: Stadt

B�rgermeister: Istv�n B�ka (Fidesz-MPP)

Postanschrift: Szent Istv�n t�r 1

8230 Balatonf�red

Webpr�senz: www.balatonfured.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)
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Balatonf�red- Ruinen

Balatonf�red [�b�l�tonfyr�d] (deutsch

veraltet: Bad Plattensee) ist eine Stadt am

Nordufer des Plattensees in Ungarn. Die

Stadt hat ca. 13.000 Einwohner.

Der Kurort ist bekannt f�r seine

Mineralquelle und sein mildes Klima. Der

Stadtkern besteht aus Geb�uden aus dem 18.

und 19. Jahrhundert. Aufgrund der j�hrlich

etwa 50.000 Urlauber hat sich um den

Stadtkern auch eine moderne

Tourismus-Infrastruktur mit Hotels,

Restaurants usw. gebildet. Der Zugang zum

Strand in Balatonf�red ist nur an der

Schiffsanlegestelle m�glich. Der Badestrand

liegt am linken Ende der Promenade. Eine

traditionelle Veranstaltung ist der jedes Jahr stattfindende Anna-Ball.

Balatonf�red hat ein weltweit bekanntes Herzchirurgie-Zentrum mit zugeh�riger Rehabilitationsanlage.

Bei Balatonf�red liegt das Weinanbaugebiet Balatonf�red-Csopak.

2010 wurden in Balatonf�red neben Budapest die Schwimmeuropameisterschaften 2010 ausgetragen.

Kurort
Im Ort befinden sich Thermalheilquellen, die vor allem bei der Bek�mpfung von Kreislauf und Herzerkrankungen

hilfreich sind.[3]

Beschrieben wurden zwei Quellen bereits im 17. Jahrhundert in einem deutsch geschriebenen Buch von M�t� Lover,

die am Ufer des Plattensees entspringen und den Boden sumpfig werden lie�en. Das reine und belebende Wasser

bewirkte, dass Bauern und Hirten die Quellen aufsuchten.[3]

Wissenschaftlich wurde das Wasser von M�ty�s B�l im 18. Jahrhundert beschrieben. Die Quellen geh�rten dem

Kloster Tihany. Von Abt �goston L�cs wurden die Quellen erstmals 1743 gefasst.[3]

St�dtepartnerschaft
�  Germering, Bayern, Deutschland

�  Opatija, Kroatien

�  Covasna, Rum�nien

�  Arpino, Italien

�  Castricum, Niederlande

�  Kouvola, Finnland
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Einzelnachweise
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Balatonf%C3%BCred& language=de& params=46. 9541666667_N_17.

8858333333_E_dim:10000_region:HU-VM_type:city

[2] http:/ / www. balatonfured. hu/

[3] Die Geschichte unserer Herzklinik (http:/ / www. bfkor. hu/ deutsch/ index. html) abgerufen am 10. September 2010

Weblinks
� Offizielle Seite der Stadt (http:/ / www. balatonfured. hu/ de_index. php)

� Luftaufnahmen von Balatonf�red (http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=53)
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Balatonalm�di

Balatonalm�di

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: K�z�p-Dun�nt�l

(Mittel-Transdanubien)

Komitat: Veszpr�m

Koordinaten: 47��2��N, 18��1��O 
[1]

Koordinaten: 47��2��0��N, 18��1��0��O 
[1]

Fl�che: 49.89�km�

Einwohner: 9062 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 182 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 088

Postleitzahl: 8220

KSH k�dja: 05838

 Struktur und Verwaltung 

Webpr�senz: www.balatonalmadi.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Kirche in V�r�sber�ny

Balatonalm�di [�b�l�ton�lma�di] ist ein alter Badeort am Nordufer

des Plattensees in Ungarn.

Geschichtliches

Anfang des 20.�Jahrhunderts war Balatonalm�di ein bekannter Kurort

mit Sanatorien, Kneipp-Anlagen und Luftb�dern, in denen die

Methode von Arnold Rikli praktiziert wurde. Offiziell wurde der Ort

1961 zum Badeort erkl�rt.

Arch�ologische Funde aus der Bronzezeit lassen darauf schlie�en, dass

der Ort schon vor 8.000 Jahren besiedelt war. Die Kleinstadt liegt in der nord�stlichen Ecke des Plattensees und ist

westlich und n�rdlich
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Wochenendhaus um 1900 in Balatonalm�di,

typisch nach einem Geburtsnamen (Ilona)

benannt

Balatonalm�di um 1900

von sanft abfallenden H�geln umgeben. Durch diese H�gel ��z.�B. den

�reghegy (deutsch �Alter Berg�)�� ist Balatonalm�di von den im

Sommer herrschenden Winden gesch�tzt.

Balatonalm�di hat etwas �ber 8.000 st�ndige Einwohner, wobei jedoch

in den Sommermonaten die Bewohnerzahl auf �ber 20.000 steigen

kann. Der Tourismus ist heute die Haupteinnahmequelle.

Balatonalm�di ist in vier Ortsteile gegliedert: V�r�sber�ny,

Balatonalm�di und K�ptalanf�red, bzw. Budatava, das fr�her

verwaltungsm��ig zu V�r�sber�ny geh�rte.

Sehensw�rdigkeiten

Die Bauweise in Balatonalm�di ist charakteristisch f�r die Gegend:

h�ufig wird roter Natursandstein verwendet, der hier zu finden ist. Die

alten Villen und Kurh�user sind am �reghegy teilweise noch

vorhanden, im Ortskern findet man jedoch nur noch wenige dieser

Geb�ude.

Die meisten alten Gasth�user im Ort stehen nicht mehr. Das

Kaffeehaus Liget im Alten Park am Strand wurde in den 1990er Jahren

wiederer�ffnet und wird als Familienbetrieb wieder als Caf� gef�hrt.

Im �reg-Park gibt es eine Strandpromenade mit Musikpavillon und alten Baumbestand. Am Strand kommt man zum

Eingang des gr��ten Strandbades des Nordufers: das Wessel�nyi-Strandbad, das es in der heutigen Form seit 1953

gibt.

Auf dem �reghegy befindet sich der im Jahre 1900 erbaute �v�ri-Aussichtsturm, der einen Ausblick auf die Stadt

und die Umgebung bietet. In V�r�sber�ny steht der Wessel�nyi-Aussichtsturm, von dem man an sch�nen Tagen bis

Tihany sehen kann.

Die Pfarrkirche zu Balatonalm�di, die den Namen des Hl. Emmerich tr�gt, wurde 1930 errichtet. Die

Szent-Jobb-Kapelle dieser Kirche wurde nach einer Reliquie benannt: hier wird ein St�ck des rechten Armes (Szent

Jobb) des ersten K�nigs von Ungarn, Stephan I., aufbewahrt.

Die reformierte Wehrkirche in V�r�sber�ny stammt aus dem 12. bis 13.�Jahrhundert und vereint drei Stilrichtungen:

die Grundmauern sind romanisch, die Fenster gotisch, und die Innenarchitektur ist vom Barock gepr�gt.

Im alten Rathaus (V�rosh�za), in dem um 1900 auch Gesch�fte untergebracht waren, befinden sich heute eine

Musikschule und eine B�ckerei. Das neue Rathaus wurde anstelle eines im Jahr 1985 von einem Erdbeben

besch�digten Geb�udes gebaut und befindet sich im Ortskern, nicht weit vom bekanntesten Hotel in Alm�di (fr�her

Aurora, seit 2004 Ramada), das das h�chste Geb�ude der Stadt ist.

Bildung
In der Stadt gibt es zwei Kinderg�rten, zwei Volksschulen und ein bilinguales (englisch-ungarischsprachiges)

Gymnasium, in dem Muttersprachler die Unterrichtsf�cher in englischer Sprache unterrichten. Das Gymnasium

wurde in 1980er Jahren als erstes zweisprachiges Gymnasium in Ungarn errichtet. Zum Gymnasium geh�rt auch ein

modern ausgestattetes Internat. Im Ortsteil V�r�sber�ny ist eine neu, von Gy�rgy Soros erbaute Volksschule. Neu in

der Stadt ist das Kulturzentrum mit moderner Bibliothek und Mehrzweckr�umen.
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S�hne und T�chter
� Ferenc Szoldatits (V�r�sber�ny 29. November 1820 - 25. Januar 1916 Rom), Maler (Madonnenbilder)

Weblinks
� Luftaufnahmen von Balatonalm�di [3]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Balatonalm%C3%A1di& language=de& params=47. 0333333333_N_18.

0166666667_E_dim:10000_region:HU-VM_type:city

[2] http:/ / www. balatonalmadi. hu/

[3] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=50
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Balatonlelle

Balatonlelle

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: D�l-Dun�nt�l

(S�d-Transdanubien)

Komitat: Somogy

Koordinaten: 46��47��N, 17��42��O 
[1]

Koordinaten: 46��47��12��N, 17��41��46��O 
[1]

Fl�che: 43.23�km�

Einwohner: 4824 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 112 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 085

Postleitzahl: 8638

KSH k�dja: 33862

Struktur und Verwaltung (Stand: 2010)

Gemeindeart: Stadt

B�rgermeister: Istv�n Ken�z

Webpr�senz: www.balatonlelle.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Balatonlelle ist eine Stadt am S�dostufer des Plattensees in Ungarn. Sie liegt im Komitat Somogy im Kleingebiet

Fony�d und hat ca. 8500 Einwohner am flachen Ufer des Plattensees (Balaton).

Die Stadt verf�gt wie die Nachbarstadt Balatonbogl�r �ber einen kleinen Hafen am Balaton, einen Bahnhof sowie

einen Haltepunkt an der Bahnstrecke Budapest�Nagykanizsa, einen Autobahnanschluss zur M7 und ist auf

Tourismus ausgerichtet.
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katholische Kirche von 1943

Geschichte

Die Region um den Balaton ist seit rund 6000 Jahren besiedelt, 1211

wurde das Gebiet von der Abtei von Tihany in Besitz genommen, der

Ort selbst wurde urkundlich erstmals 1229 als Lela erw�hnt. 1550 kam

der Ort unter t�rkische Herrschaft, ein Gro�teil der Einwohner floh und

kehrte erst nach der R�ckeroberung 1580 zur�ck. Bis ins 18.

Jahrhundert war Lelle im Besitz der Adelsfamilie Majt�nyi und kam

dann in das Eigentum des Adelsgeschlechts der Szalays, in diese Zeit

f�llt auch der Beginn des Schulwesens im Ort im Jahre 1720. 1848

bekam Lelle dann den Status einer Marktgemeinde, ab 1864 wurde der

Name offiziell auf den bis heute g�ltigen Namen Balatonlelle ge�ndert.

1882 kam es im Zuge einer Verwaltungsreform zum Zusammenschluss

mehrerer Orte und Balalonlelle wurde das Zentrum einer

Kleingemeinde zusammen mit den Nachbard�rfern Bogl�r, Faluszemes

und �sz�d. In den Jahrzehnten nach 1895 wurde im Ort auch eine

Schule errichtet und ausgebaut, der Ort selber entwickelte sich wie

auch seine Nachbarorte zu einem Urlaubszentrum am Balaton.

Blick auf einen Teil der Innenstadt

1978 vereinigte sich Lelle mit Bogl�r zu Bogl�rlelle, diese Verbindung

wurde jedoch 1991 wieder aufgel�st. W�hrend dieser Vereinigung

erhob man die Gemeinde 1986 zur Stadt, diesen Status tragen beide

Orte auch nach der Trennung weiter.

Sehensw�rdigkeiten

� Szalay-Landschloss der Szalays im klassizistischem Stil von 1838

� Jankovich-Landschloss von 1713, derzeit als Schule genutzt und

2003 renoviert

� Dorfschmiede von 1820

� r�misch-katholische Kirche von 1943 (nach Pl�nen von Bertalan �rkay erbaut)

� Heiliger Donatus-Kapelle in Kishegy im barocken Stil

Pers�nlichkeiten
� Frigyes Schulek, ungarischer Architekt

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Balatonlelle& language=de& params=46. 7866666667_N_17.

6961111111_E_dim:10000_region:HU-SO_type:city

[2] http:/ / www. balatonlelle. hu/
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Fony�d

Fony�d

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: D�l-Dun�nt�l

(S�d-Transdanubien)

Komitat: Somogy

Kleingebiet: Fony�d

Koordinaten: 46��44��N, 17��33��O 
[1]

Koordinaten: 46��44��28��N, 17��33��0��O 
[1]

Fl�che: 53.55�km�

Einwohner: 4777 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 89 Einwohner je km�

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Fony�d (deutsch: Fonjod) ist eine Stadt im Kleingebiet Fony�d innerhalb des Komitats Somogy in Ungarn.

Fony�d ist der Verwaltungssitz des Kleingebietes.

Die Stadt liegt direkt am s�d�stlichen Ufer des Balaton (deutsch Plattensee), des gr��ten Sees West- und

Mitteleuropas.

Die Autobahn M7 nach Budapest verl�uft s�d�stlich in 3 km Entfernung.

Sehensw�rdigkeiten
� Burg F�c�nos

St�dtepartnerschaft
Es besteht seit 1993 eine Partnerschaft zur Stadt Leipheim in Bayern.

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Fony%C3%B3d& language=de& params=46. 741_N_17.

55_E_dim:10000_region:HU-SO_type:city
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Balatonbogl�r

Balatonbogl�r

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: D�l-Dun�nt�l

(S�d-Transdanubien)

Komitat: Somogy

Koordinaten: 46��46��N, 17��40��O 
[1]

Koordinaten: 46��46��0��N, 17��40��0��O 
[1]

Fl�che: 32.04�km�

Einwohner: 5934 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 185 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 085

Postleitzahl: 8630

KSH k�dja: 33853

 Struktur und Verwaltung 

B�rgermeister: Mikl�s M�sz�ros

Webpr�senz: www.balatonboglar.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Balatonbogl�r [�b�l�tonbo�la�r] (deutsch historisch: Sankt Egidi) ist eine Stadt zwischen Balatonlelle und Fony�d

am S�dostufer des Plattensees in Ungarn. Sie liegt im Komitat Somogy und hat ca. 6000 Einwohner.

Balatonbogl�r verf�gt �ber einen kleinen Hafen und einen Bahnhof. Die Stadt ist auf Tourismus ausgerichtet und

liegt am flachen Ufer des Sees. Neben einem Wiesenstrand mit Beachvolleyballfeldern und einem Minigolfplatz mit

zw�lf L�chern gibt es auch einen Tretbootverleih.

W�hrend des Zweiten Weltkrieges gab es in Balatonbogl�r � einzigartig in Europa � eine polnische Hochschule und

ein Lyzeum. Auch lebten zu dieser Zeit in Camps um Balatonbogl�r eine Reihe franz�sischer �vad�s, aus deutschen

Lagern geflohene Kriegsgefangene.[3]
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Geschichte
Die Region um den Balaton ist seit rund 6000 Jahren besiedelt. Balatonbogl�r wurde urkundlich erstmals 1211

erw�hnt.[4] [5] Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Ort zu einem der gr��ten Urlaubszentren am Balaton

entwickelt, und so wurde im Jahre 1904 in Balatonbogl�r der erste Badeverein gegr�ndet. 1912 wurde die Stadt zum

Heilbad erw�hlt. Etwa zu dieser Zeit entstand auch der neue Hafen, der heute einer der gr��ten Segelbooth�fen am

Balaton ist.

1978 vereinigte sich Bogl�r mit Lelle zu Bogl�rlelle, trennte sich jedoch 1991 wieder.

Die 1932 erbaute katholische Kirche bildet das Zentrum der Stadt. Das �lteste erhaltene Baudenkmal ist das 1835

erbaute klassizistische Herrenhaus (Szabadsag utca 14), es bildet heute das Zentrum des staatlichen Weingutes.

Seit 1987 ist der Ort internationale Stadt von Wein und Traube. BB - Balatonbogl�ri Borgazdasagi Rt. ist das gr��te

Weinanbauunternehmen der Region S�dbalaton.

Sehensw�rdigkeiten
� Der kugelf�rmige Aussichtsturm auf dem Berg �ber der Stadt

� Die Rote und die Blaue Kapelle mit Ausstellungen

� Das s�dlich von Balatonbogl�r gelegene Weinkundemuseum im Schloss Sz�l�srislak

Feste
In Balatonbogl�r gibt es j�hrlich im Sommer zwei gro�e Feste. Beim Balaton Atuszas, der Balaton�berquerung,

schwimmen die Teilnehmer vom Nordufer des Balatons aus in Richtung Bogl�r.

Die Bogl�ri Sz�ret, die Bogl�rer Weinauslese, ist ein gro�es Weinfest, auf dem Weine aus der gesamten

Balaton-Region probiert werden k�nnen. Zu diesem Fest reisen Besucher aus allen Teilen Ungarns an. Das Fest

findet j�hrlich um den 20. August statt.

Belege
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Balatonbogl%C3%A1r& language=de& params=46. 7666666667_N_17.

6666666667_E_dim:10000_region:HU-SO_type:city

[2] http:/ / www. balatonboglar. hu/

[3] G. C. Paikart: Hungarian Foreign Policy in Intercultural Relations, 1919�1944. In: American Slavic and East European Review. 11, Nr. 1,

Februar 1952, S.�42�65, S. 58.

[4] http:/ / www. balaton-service. de/ balatonboglar. shtml

[5] http:/ / www. boglar-lelle. de/ balatonboglar. htm
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Bakonywald
Der Bakonywald bzw. das Bakonygebirge [�b�ko�-] (deutsch auch �Buchenwald�) ist eine H�gellandschaft in

Zentralungarn im Komitat Veszpr�m n�rdlich des Plattensees, die vor etwa 3,8 Millionen Jahren durch vulkanische

Aktivit�ten entstanden ist. Im Bakonywald liegt das Weinbaugebiet Badacsony. Die Region, die Teil des

�Ungarischen Mittelgebirges� ist, war bis 1945 vor allem von Donauschwaben bewohnt. Bedeutende St�dte im

Bakonywald sind u.�a. Veszpr�m (Wesprim, Wei�brunn), Ajka (Eikau), V�rpalota, Zirc und M�r (Moor). Das

Gebirge besteht vorwiegend aus Kalkstein und Dolomit. Ferner kommen Bauxit, Mangan und Braunkohle vor.

H�chste Erhebung ist mit 704�m der K�ris.

An einigen Stellen gibt es noch alte Eibenbest�nde.

Galerie

Luftaufnahme

Weblinks
� Bilder von der Pflege des Naturparks, einige sch�ne Landschaftsaufnahmen [1]

� Luftaufnahme �ber Bakony [2]

Koordinaten: 47��18��0��N, 17��45��0��O [3]

Referenzen
[1] http:/ / www. freeweb. hu/ osvenytaposo/ sites/ jelzes%20festes/ okt%20bakony. htm

[2] http:/ / www. legifoto. com/ magyar/ galeria/ a_behavazott_bakony1/

[3] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Bakonywald& language=de& params=47. 3_N_17.

75_E_region:HU_type:landmark
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Veszpr�m

Veszpr�m

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: K�z�p-Dun�nt�l

(Mittel-Transdanubien)

Komitat: Veszpr�m

Koordinaten: 47��6��N, 17��55��O 
[1]

Koordinaten: 47��6��0��N, 17��55��0��O 
[1]

H�he: 260�m

Fl�che: 126.93�km�

Einwohner: 64339 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 507 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 088

Postleitzahl: 8200

KSH k�dja: 11767

 Struktur und Verwaltung 

B�rgermeister: Gyula Porga

Webpr�senz: www.veszprem.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)
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Luftaufnahme: Veszpr�m

Veszpr�m [�v�spre�m] (deutsch: Wesprim oder

Wei�brunn) ist eine der �ltesten ungarischen St�dte.

Neben Sz�kesfeh�rv�r (Stuhlwei�enburg) und

Esztergom (Gran) war Veszpr�m eine der

bedeutendsten St�dte Ungarns im Mittelalter.

Veszpr�m hat heute �ber 60.000 Einwohner und ist

der Komitatssitz des Komitats Veszpr�m. Es ist

wegen seines attraktiven Stadtbilds und der N�he

des Plattensees ein beliebtes

Fremdenverkehrszentrum sowie eine bedeutende

Universit�tsstadt.

Geographische Lage

Veszpr�m befindet sich n�rdlich des Balatons

(Plattensee) auf H�geln und in T�lern, die den Bach

S�d umgeben. Die Stadt wurde nach der

�berlieferung auf f�nf Bergen erbaut: V�rhegy

(Burgberg), Jeruzs�lemhegy (Jerusalemberg),

Temet�hegy (Friedhofberg), K�lv�ria-hegy

(Kreuzwegberg) und Cserh�t.

Die Stadt liegt am Schnittpunkt dreier ungarischer

Landschaften: Sie grenzt im Norden an den

Bakonywald, im S�den an das Plattensee-Hochland

(Balaton-felvid�k) und im Osten an die Gro�e Ungarische Tiefebene. Diese zentrale Lage f�rderte die Entwicklung

von Veszpr�m in gro�em Ma�e.

Geschichte
Auf dem Gebiet von Veszpr�m gab es schon im 5. Jahrtausend v. Chr. eine neolithische Siedlung, deren Freilegung

vor kurzem beendet wurde.

Zur Zeit der Landnahme ging Veszpr�m ��wo vermutlich eine ehemalige (fr�nkische oder awarische) Festung auf

dem Burgberg bestand�� in den Besitz des Hauses �rp�d �ber.

Im Jahr 1009 wurde von F�rst G�za, dem Vater des Staatsgr�nders Stephan I., eines der �ltesten Bist�mer Ungarns,

das Bistum Veszpr�m (seit 1993 Erzbistum) gegr�ndet. Der Dom St. Michael ist die �lteste (erz-)bisch�fliche

Kathedrale Ungarns. Er wurde von der Frau des heiligen K�nigs Stephan I. begr�ndet, der seligen Gisela, einer

bayerischen Prinzessin aus Passau. In der Kathedrale findet man den Thronstuhl der ungarischen K�niginnen (deren

Krone wird in der ungarischen Schatzkammer aufbewahrt) und eine Reliquie von Gisela.

Im Kloster unterhalb der Burg wuchs Margarete auf, die Tochter des K�nigs B�la IV. Sp�ter lebte und starb sie im

Kloster auf der Margareteninsel (Budapest) und gab so der Insel ihren heutigen Namen.

Die Bisch�fe von Veszpr�m haben die Stadt �ber die Jahrhunderte zu einer Festung ausgebaut. 1276 wurde die Stadt

durch das Heer des Palatins P�ter Cs�k und 1380 durch einen Brand zerst�rt, aber nach diesen Ereignissen wurde die

Stadt wieder aufgebaut. Im Jahr 1552 eroberten die T�rken Veszpr�m und pl�nderten und mordeten in der Stadt.

Danach verlor die einstmals bl�hende Renaissance-Stadt zeitweilig ihre Bedeutung.

Nach 1702 wurden Teile der Festung wieder errichtet. Im 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jahrhunderts 

entwickelte sich die Stadt in �sterreichischer Hand zum Barock, und wurde ��dank ihres Getreidemarkts��
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Handelszentrum Mitteltransdanubiens. Die Einwohnerzahl stieg von 2.500 auf 14.000. Die Mehrheit der Geb�ude

der Burg wurde in diesem Zeitraum erbaut.

Teile der Stadt wurden bei einem Erdbeben 1810 zerst�rt. Das z�nftige Handwerk und der Getreidemarkt versanken

Ende des 19. Jahrhunderts in der Bedeutungslosigkeit, weil die Stadtv�ter es verhindert hatten, dass die 1872 erbaute

Eisenbahnlinie zwischen Sz�kesfeh�rv�r (Stuhlwei�enburg)[3] und Szombathely (Steinamanger)[4] n�her an die

Ortsmitte von Veszpr�m gef�hrt wurde. Die Bev�lkerungszahl stagnierte seither.

W�hrend der k.u.k. Monarchie war Veszpr�m eine von vielen Garnisonsst�dten und 1914 die Heimat des K.u.

Veszpr�mer Honv�d-Infanterieregiments Nr. 31 (Veszpr�mi 31. honv�d gyalogezred).

Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Gro�teil der geschichtstr�chtigen Stadt erneut zerst�rt.

Die Pannonische Universit�t Veszpr�m gilt heute mit ihren f�nf Fakult�ten (Philosophische,

Ingenieurwissenschaftliche, Wirtschaftswissenschaftliche, Landwirtschaftswissenschaftliche und Informatik-)

-�zusammen mit der Akademie-Filiale Veszpr�m (VEAB) der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA)�-

als das akademische Zentrum Mittel-, Nord- und Westtransdanubiens. Zu der Universit�t geh�rt seit einigen Jahren

auch das Georgikon in Keszthely, die �lteste Agrarwissenschaftliche Fakult�t Europas.

Sehenswertes

Schloss Veszpr�m

Die Dreifaltigkeitss�ule mit der

Franziskaner-Kirche im Hintergrund

Im Burgviertel

� Sankt-Michael-Dom � Einst im Jahre 1001 als doppelt�rmige

romanische Basilika errichtet, in den T�rkenkriegen zerst�rt, erst im

18. Jahrhundert teils im Sp�tbarock wieder aufgebaut.

Die Kapelle lie� angeblich Gisela im fr�hromanischen Stil bauen.

Unterkirche: Grabmal des Bischofs M�rton B�r� von Pad�nyi. Ihm ist

die Gro�rekonstruktion der Veszpremer Burg im 18. J.h. zu verdanken.

Er lie� 1750 das aus Sandstein geschaffene Hl. Dreifaltigkeitss�ule

aufstellen.

� Sankt-Stephans-Kirche � Urspr�nglich im Barock 1730 errichtet,

dann durch einen Brand zerst�rt, sp�ter in neoromanischem Stil

wieder aufgebaut.

� Erzbisch�fliches Palais � Von Jakob Fellner, einem im 18.

Jahrhundert in Ungarn bekannten Architekten erbaut. Im Innern

befinden sich eine Bibliothek und viele Gem�lde.

� Gisela-Kapelle � Die Fresken mit den sechs Aposteln an der

Nordwand stammen aus dem 13. Jahrhundert.

� Dreifaltigkeitss�ule

� Propstpalais

� Piaristen-Gymnasium

� Feuerturm � Im 18. Jahrhundert erbaut, ist er ein Wahrzeichen der

Stadt. St�ndlich ert�nt ein Glockenspiel vom Band.

� Heldentor (Burgtor) mit kleinem Burgmuseum
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Die Sankt-Stephans-Talbr�cke (von den

Veszpr�mern Viadukt genannt), Symbol der Stadt

Au�erhalb des Burgviertels

� Dezs�-Laczk�-Museum

� Bakonyer Haus

� Pet�fi-Theater

� �v�ros t�r (Altstadtplatz)

� K�roly-E�tv�s-Komitatsbibliothek

� Theatergarten

� Sankt-Stephans-Talbr�cke oder Viadukt

� K�lm�n-Kittenberger-Zoo

� Deutscher Soldatenfriedhof

St�dtepartnerschaften
�  Passau, Deutschland, (Bayern) seit 1999

�  Senftenberg, Deutschland, (Brandenburg)

�  Bottrop, Deutschland, (Nordrhein-Westfalen) seit 1987

� fr�her auch:  Halle, Deutschland, (Sachsen-Anhalt)

�  Gladsaxe, D�nemark

�  Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgien

�  Nowa S�l, Polen

�  Rovaniemi, Finnland

�  Sf°ntu Gheorghe, Rum�nien

�  Tartu, Estland

�  Tirat Karmel, Israel

S�hne und T�chter der Stadt
� Leopold Auer (1845-1930), Violinist, Violinp�dagoge und Dirigent

� Anita G�rbicz (*1983), Handballspielerin

Galerie
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Einzelnachweise
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Veszpr%C3%A9m& language=de& params=47. 1_N_17.

9166666667_E_dim:10000_region:HU-VM_type:city

[2] http:/ / www. veszprem. hu/

[3] Volkswirthschaftliche Zeitung. [�] (Ungarische Westbahn.) Das Vaterland, 7. August 1872 (http:/ / anno. onb. ac. at/ cgi-content/

anno?apm=0& aid=vtl& datum=18720807& seite=3& zoom=2)

[4] Gesetz vom 20. Mai 1869, in Betreff der Zugest�ndnisse und Bedingungen f�r die Unternehmung einer Locomotiv-Eisenbahn von Graz nach

St. Gotthardt zum Anschlusse an die projectirte Eisenbahn von St. Gotthardt �ber Kleinzell und Veszprim nach Stuhlwei�enburg

(beziehungsweise von Kleinzell nach Raab. R. G. Bl. Nr. 84/1869 (http:/ / anno. onb. ac. at/ cgi-content/ anno-plus?apm=0& aid=rgb&

datum=18690004& seite=00000338& zoom=2)

Weblinks
� Website der Stadt Veszpr�m (deutsch) (http:/ / www. veszprem. hu/ tabid/ 704/ Default. aspx)

� N�tzliche Informationen f�r Touristen (http:/ / www. veszpreminfo. hu/ index2. php?sk=1& lng=de)

� Website (http:/ / www. uni-pannon. hu) Pannonische Universit�t Veszpr�m (englisch)

� Germanistisches Institut der Pannonischen Universit�t Veszpr�m (deutsch) (http:/ / www. germanistik.

uni-pannon. hu)

� Luftaufnahmen �ber Veszpr�m (http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=831)

Komitat Somogy

Somogy

 Somogy 

Komitatssitz: Kaposv�r

Fl�che: 6.036 km�

Einwohner:  331.976 �Stand: 2001
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Somogy [��omo�] (deutsch Schomodei) ist ein Komitat (Verwaltungsbezirk) in S�dwestungarn. Es grenzt an Kroatien

sowie an die Komitate Zala, Veszpr�m, Fej�r, Tolna und Baranya. Es hat eine Fl�che von 6.036 km� und (2001)

331.976 Einwohner. Der Komitatssitz ist Kaposv�r.

Die Gegend ist gr��tenteils h�gelig. Die S�dgrenze zu Kroatien bildet die Drau, die der einzig nennenswerte Fluss

ist. Im Norden grenzt das Komitat an den Plattensee.

Weitere administrative Unterteilung in Kleingebiete
� Kleingebiet Balatonf�ldv�r

� Kleingebiet Barcs

� Kleingebiet Csurg�

� Kleingebiet Fony�d

� Kleingebiet Kaposv�r

� Kleingebiet Lengyelt�ti

� Kleingebiet Marcali

� Kleingebiet Nagyat�d

� Kleingebiet Si�fok

� Kleingebiet Tab

Gr��te St�dte und Gemeinden

Kereki - Schloss Luftphoto: Nagyberki - Palast Luftaufnahme: Iharosber�ny - Palast

Luftaufnahme: Bab�csa - Schloss Ehemaliges Schloss in Barcs Csurg� - Gymnasium
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Stadt/Gemeinde Einwohner

(1. Januar 2005)

Kaposv�r 67.954

Si�fok 23.909

Marcali 12.321

Barcs 12.157

Nagyat�d 11.732

Balatonbogl�r 5.998

Csurg� 5.670

Fony�d 5.224

Balatonlelle 4.958

Tab 4.752

Nagybajom 3.625

Lengyelt�ti 3.355

Weblinks
Koordinaten: 46��25��N, 17��35��O [1]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Komitat_Somogy& language=de& params=46. 4166666667_N_17.

5833333333_E_dim:130000_region:HU-SO_type:adm1st
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Komitat Zala

Zala

 Zala 

Komitatssitz: Zalaegerszeg

Fl�che: 3.784 km�

Einwohner:  298.374 �Stand: 2001

Zala [�z�l�] ist ein Komitat (Verwaltungsbezirk) in S�dwestungarn. Es grenzt an Slowenien und Kroatien sowie an

die Komitate Vas, Veszpr�m und Somogy. Es hat eine Fl�che von 3.784�km� und 298.374�Einwohner (2001). Der

Komitatssitz ist Zalaegerszeg, andere wichtige St�dte sind Nagykanizsa und Keszthely.

Die Gegend ist h�gelig. Die Drau im S�den bildet gleichzeitig die ungarische Staatsgrenze, und im Nordosten hat

das Komitat einen kleinen Anteil am Plattensee, in den auch der Fluss Zala m�ndet.

Weitere administrative Unterteilung in Kleingebiete
� Kleingebiet Keszthely-H�v�z

� Kleingebiet Lenti

� Kleingebiet Letenye

� Kleingebiet Nagykanizsa

� Kleingebiet Zalaegerszeg

� Kleingebiet Zalaszentgr�t
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Luftaufnahme: Zalaegerszeg

Luftaufnahme: Heilbad H�v�z

St�dte und Einwohnerzahlen

Die Angaben beruhen auf der Volksz�hlung von 2001.

Stadt/Gemeinde Deutscher Name Einwohner

(1. Januar 2001)

Zalaegerszeg Egersee 61.654

Nagykanizsa Gro�kirchen 52.106

Keszthely Kesthell 22.388

Lenti Nempthy 8.495

Zalaszentgr�t Sankt Geroldus 7.876

Letenye Murstetten 4.545

H�v�z Heuwies 4.310

Zalal�v� 3.236

Zalakaros 1.345



Komitat Zala 109

Weblink
Koordinaten: 46��40��N, 16��50��O [1]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Komitat_Zala& language=de& params=46. 6666666667_N_16.

8333333333_E_dim:85000_region:HU-ZA_type:adm1st

Thermalquelle

Die drittgr��te Hei�e Quelle der Welt: Grand

Prismatic Spring im Yellowstone-Nationalpark

(Durchmesser 91 m)

Detailansicht der Fettquelle in Baden-Baden

(Natrium-Chlorid-Therme)

Die Mammoth Hot Springs im

Yellowstone-Nationalpark

Eine Thermalquelle ist eine hydrothermale Quelle, bei der Wasser

austritt, welches signifikant w�rmer ist als das umgebende

Grundwasser (Thermalwasser).

Das Wasser wird unterirdisch erhitzt, entweder durch vulkanische

Aktivit�ten oder indem das Wasser bis in tiefere Bereiche der Erde

zirkuliert und sich dort am hei�en Gestein erw�rmt. Dabei erreichen

die hei�esten Quellen Mitteleuropas in Bad Blumau (Tiefbohrung) 107

�C [1] , Bad Radkersburg (Tiefbohrung) 80 �C, Aachen (nat�rliche

Quelle) 74 �C, in Karlsbad (nat�rliche Quelle) 72 �C und in Wiesbaden

(nat�rliche Quelle) 66 �C. In vulkanogenen Gebieten ist die

Wassertemperatur teilweise nahe dem Siedepunkt. Meist blubbert das

Wasser an die Erdoberfl�che. Dabei werden oft Schwefel-Gase

freigesetzt.

Das Gebiet mit der weltweit gr��ten Konzentration von hei�en Quellen

an Land ist das obere Geysir-Becken im Yellowstone-Nationalpark

(USA). 62 % s�mtlicher hei�en Quellen (mit Ausnahme der Ozeane)

befinden sich dort. Auch Island ist bekannt f�r seine vielen hei�en

Quellen. Das ausgedehnteste System von Thermalquellen existiert am

Grund der Ozeane in den Mittelozeanischen R�cken.

Die Farben

Eine typische hei�e Quelle ist unmittelbar bei der Quelle wei� durch

die Ausf�llung mineralischer Stoffe, die sich im Wasser befinden und

sich teilweise als Sinter um die Quelle ablagern. Je weiter weg das

Wasser von der Quelle flie�t, desto k�lter wird es. Je nach Temperatur

siedeln sich Mikroorganismen wie Algen und Bakterien darin an (zum

Beispiel Cyanobakterien oder Thermus aquaticus). Die Farbe, die

durch viele solcher Kleinstlebewesen hervorgerufen wird, �ndert sich

von hellgelb �ber orange zu dunkelgr�n.
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Hei�e Quellen in den USA

Lebensgemeinschaften

Thermalquellen sind generell artenarm. Grunds�tzlich kann man sagen,

dass �normale� Wassertiere und �pflanzen bei Temperaturen von �ber

30�C nicht dauerhaft �berleben k�nnen. Thermalquellen werden daher

von spezialisierten Lebensgemeinschaften besiedelt. Die Grenzwerte,

bis zu denen sich spezialisierte Wasserorganismen an Hitze anpassen

k�nnen, sind sehr unterschiedlich. Bei K�fern und R�dertieren liegt die

�u�erste Grenze bei 45 � 49 �C. Blaualgen ertragen bis zu 69�C, fadenf�rmige Bakterien (Chlamydothrix thermalis)

bis zu 77,5 �C. Siedende Thermalquellen sind an der Erdoberfl�che weitgehend frei von Organismen. Hei�e Quellen

am Boden der Tiefsee k�nnen jedoch noch bei sehr viel h�heren Temperaturen von Bakterien besiedelt werden, da

bei dem hohen Umgebungsdruck das Wasser nicht siedet (s.u.).

Hei�es Wasser enth�lt au�erdem wenig gel�sten Sauerstoff, wohingegen die hohe Temperatur den Sauerstoffbedarf

der meisten Organismen stark erh�ht. Viele Organismen leiden daher an Sauerstoffmangel. Manche Arten l�sen

dieses Problem jedoch, indem sie zum Atmen auftauchen, wie etwa Wasserlungenschnecken oder Wasserk�fer.

Viele Thermalquellen enthalten au�erdem gel�sten Schwefelwasserstoff, der mit gel�stem Sauerstoff reagiert und

somit den Sauerstoffgehalt weiter hinabsetzt. F�r viele Organismen ist Schwefelwasserstoff dar�ber hinaus an sich

schon giftig. Zahlreiche Bakterien (z.B. Beggiatoa arachnoidea, Thiotrix nivea) und manche Blaualgen (Spirulina

sp., Oscillatoria chlorina) sind jedoch imstande, Schwefelwasserstoff nicht nur zu ertragen, sondern sogar als

Energiequelle f�r ihr eigenes Wachstum zu benutzen. In schwefelhaltigen Thermalquellen kommen solche

Organismen in der Regel massenhaft vor. Manche Gr�nalgen wie Cosmarium laeve k�nnen Schwefelwasserstoff

zwar nicht nutzen, ertragen ihn aber und sind daher auch in Schwefelquellen zu finden. Vor diesem Hintergrund

werden Hydrothermalquellen auch im Zusammenhang mit der Entstehung des Lebens auf der Erde diskutiert.[2]

Im Ablauf einer Thermalquelle herrschen meist gem��igtere und viel g�nstigere Bedingungen. Das Wasser ist warm,

aber nicht mehr hei�, durch die Bewegung mit Sauerstoff angereichert, und es gibt keine jahreszeitlichen

Temperaturschwankungen. Man findet daher im Ablauf von Thermalquellen der gem��igten Zone bisweilen Arten,

die sonst nur in den Subtropen oder Tropen vorkommen. In der Thermalquelle in Baden bei Wien gilt das etwa f�r

die Schnecke Physa acuta oder das Gras Cyperus longus.

Spezielle hei�e Quellen

Hei�e Quelle

Beim Geysir handelt es sich um eine spezielle Art von hei�en Quellen,

bei der das Wasser unterirdisch nicht schnell genug zirkulieren kann

und deshalb entweicht, indem es hoch in die Luft spritzt. Fumarolen

sind hei�e Quellen, bei denen das Wasser in Form von Dampf

entweicht. Ist das austretende Wasser mit Schlamm und Ton vermischt,

so spricht man von einem Schlammtopf.

Vermischt sich das Wasser einer hei�en Quelle mit demjenigen einer

kalten, entsteht eine warme Quelle.

Fast alle hei�en Quellen auf der Welt enthalten S��wasser. Die

einzigen drei hei�en Salzwasserquellen finden sich in Italien am Vesuv, auf der japanischen Insel Hokkaido und auf

der taiwanischen Insel L�dao ("Gr�ne Insel").
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Quellen am Grund der Tiefsee

Wei�er Raucher (White Smoker) des

untermeerischen Vulkans Eifuku (Japan)

In der Tiefsee gibt es ein mehrere zehntausend Kilometer langes Netz

von die Erde umspannenden, sehr hoch aufragenden vulkanisch

aktiven Gebirge. Auf diesen mittelozeanischen R�cken finden sich

Thermalquellen mit Temperaturen von mehr als 400��C. Sie entstehen

dadurch, dass Meerwasser in die Erdkruste eindringt und erhitzt wieder

herausstr�mt. Dabei bilden sich am Meeresgrund aus ausgef�llten

Mineralien die sogenannten Schwarzen - und Wei�en Raucher, r�hren-

oder kegelf�rmige Schlote, aus denen das hei�e Wasser zusammen mit

einer Sedimentwolke austritt.

Thermalquellen k�nnen am Meeresboden ebenfalls durch einen

exothermen chemischen Prozess entstehen, der Serpentinisierung, und

sind deshalb nicht an die mittelozeanischen R�cken gebunden[3] . Erstmals wurde eine derartige Quelle im Jahr 2000

entdeckt (Lost City, mit Temperaturen zwischen 40 �C und 90 �C)[4] .

Nutzung

Affen beim Baden in einem japanischen Onsen

im Affenpark Jigokudani (Yamanouchi, Pr�fektur

Nagano)

Hei�e und warme Quellen werden gerne f�r therapeutische Zwecke

genutzt, da sie reicher an gel�sten Mineralien sind als kalte Quellen.

Bei den Indianern Nordamerikas waren hei�e und warme Quellen

bereits vor �ber 10.000 Jahren bekannt und fanden als Heilst�tten

Verwendung. Zu den ergiebigsten Thermalquellen Deutschlands

geh�ren die Aachener Thermalquellen, die wie auch andere Quellen

zum Bau von Thermalb�dern gef�hrt haben.

Geothermiebohrung f�r die

Erdw�rmesonde des

SuperC-Geb�udes in Aachen

Thermalquellen k�nnen auch als Energiequellen genutzt werden. Aus

geothermaler Energie kann in Island beispielsweise �ber 50 Prozent der

Prim�renergie des Landes gewonnen werden. Das Super C Geb�ude der

RWTH-Aachen wird mit Erdw�rme beheizt. Es wurde zuvor eine

Geothermiebohrung durchgef�hrt.

Einzelnachweise

[1] Bad Blumau Heizkraftwerk (http:/ / www. geothermie. de/ aktuelles/ projekte/ tiefe-geothermie/

oesterreich/ bad-blumau-heizkraftwerk. html) (27. August 2009)

[2] William Martin: Hydrothermalquellen und der Ursprung des Lebens. Biologie in unserer Zeit

39(3), S. 166 - 174 (2009), ISSN 0045-205X (http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/

CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0045-205X)

[3] New Hydrothermal Vents Discovered As "South Pacific Odyssey" Research Begins (http:/ /

www. sciencedaily. com/ releases/ 2004/ 09/ 040928111731. htm)

[4] Hydrogen And Methane Sustain Unusual Life At Sea Floor's 'Lost City' (http:/ / www. sciencedaily. com/ releases/ 2001/ 07/ 010712080308.

htm)
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H�v�z

H�v�z

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: Nyugat-Dun�nt�l

(Westtransdanubien)

Komitat: Zala

Kleingebiet: Keszthely-H�v�z

Koordinaten: 46��47��N, 17��11��O 
[1]

Koordinaten: 46��47��0��N, 17��11��0��O 
[1]

Fl�che: 8.31�km�

Einwohner: 4335 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 522 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 083

Postleitzahl: 8380

KSH k�dja: 03814

 Struktur und Verwaltung 

B�rgermeister: Papp G�bor

Webpr�senz: www.heviz.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Thermalsee in H�v�z

Der Kurort H�v�z [�he�vi�z] (deutsch: Heuwies) ist eine Kleinstadt in

Ungarn mit etwa 4.500 Einwohnern im Komitat Zala. Der Ort liegt

etwa f�nf Kilometer nordwestlich der Stadt Keszthely und etwa f�nf

Kilometer nordwestlich vom Plattensee entfernt.

Geschichte

Funde r�mischer M�nzen aus dem See weisen darauf hin, dass man

auch schon vor knapp 2.000 Jahren die heilende Wirkung des Wassers

zu sch�tzen wusste.
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Forschungen belegen, dass germanische und slawische St�mme zur Zeit der V�lkerwanderungen ebenfalls das

Gew�sser nutzten.

H�v�z wird erstmals im Jahre 1328 als Locus vulgariter Hewyz dictus (im Volk Hewyz genannter Ort) urkundlich

erw�hnt.

Die Kur in ihrer heutigen Form mit dem Badebetrieb besteht mittlerweile seit �ber 200 Jahren. 1795 lie� Graf

Festetics den Ort zum Heilbad ausbauen, indem er Badeh�user und Kureinrichtungen errichten lie�. Das Thermalbad

wurde in den Jahren 1964 bis 1968 erbaut. 1987 wurde es durch einen Brand besch�digt. Zuletzt wurde es 2006

baulich erneuert.

Seit dem 1. Mai 1992 wird der Ort als Stadt gef�hrt.

Heute besuchen den Ort pro Jahr etwa 900.000 Besucher. Es gibt ca. 10.000 Betten.

Der Thermalsee

Heilbad H�v�z

Der Heilsee in H�v�z ist mit einer Fl�che von rund 4,4 Hektar der

gr��te nat�rliche und biologisch aktive Thermalsee der Welt. Dieser

wird durch eine Thermalquelle aus einem Krater in 38 Metern Tiefe

gespeist. Die Quelle ist mit 410 Litern pro Sekunde derart ergiebig,

dass sich das Wasser innerhalb 48 Stunden komplett austauscht.

Die besonderen Bestandteile des Wassers sind Schwefel, Radium,

Kohlendioxid, Kalzium, Magnesium und Hydrogenkarbonat und

besitzt leicht radioaktive Eigenschaften. Das Thermalwasser tr�gt

damit zur Entspannung des K�rpers und damit zum Erfolg bei der

Behandlung von rheumatischen und motorischen Beschwerden bei.

Das Wasser wird bei Magenbeschwerden und Verdauungsproblemen aber auch zur Trinkkur verwendet. Ferner

verwandelt sich im Winter der Bereich �ber dem Wasserspiegel zu einem riesigen Freiluft-Inhalatorium, da es zu

einer starken Dampfentwicklung kommt. Diese D�mpfe wirken sich wohltuend auf die Stimmb�nder aus.

Auch der Schlamm vom Grund des Sees wird f�r physiotherapeutische Ma�nahmen angewandt. Er enth�lt sowohl

organische als auch anorganische Bestandteile, wobei die wichtigsten davon Schwefell�sungen und Radiumsalze

sind.

Die Wassertemperaturen des Sees betragen im Sommer ca. 33 �C bis 36 �C, im Winter ca. 23 �C bis 25 �C. Dadurch

ist ein ganzj�hriger Badebetrieb unter freiem Himmel m�glich. Das Thermalbad ist t�glich ge�ffnet. Das Wasser ist

leicht radioaktiv, ein Aufenthalt im Wasser sollte ununterbrochen nicht mehr als eine halbe Stunde betragen.

�ffentliche Verkehrsanbindung
� Linienbus nach Keszthely

� Direktbus ab Wien, nur mehr Samstags (www.eurolines.at)

St�dtepartnerschaften
� Herbstein, Deutschland seit 1995

� Pfungstadt, Deutschland seit 2005

Weblinks
� Webpr�senz von H�v�z [2]

� H�v�z Virtuelle Tour - Kugelpanorama-Bilder, H�v�z Video Portal [3] (ungarisch, englisch)
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Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=H%C3%A9v%C3%ADz& language=de& params=46. 7833333333_N_17.

1833333333_E_dim:10000_region:HU-ZA_type:city

[2] http:/ / www. heviz. hu/

[3] http:/ / hevizonline. com/

Brunnenkur
Bei einer Brunnenkur, auch Trinkkur genannt, wird Wasser aus Heilquellen zu therapeutischen Zwecken

regelm��ig �ber einen l�ngeren Zeitraum getrunken. Diese Form der Kur wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein bei

zahlreichen Krankheiten verordnet und war die in deutschen Kurorten am h�ufigsten praktizierte Kurform. Auch

heute ist sie teilweise noch Bestandteil einer Kur, hat jedoch deutlich an Bedeutung verloren. Im 19. Jahrhundert war

auch die Milchkur als eine spezielle Form der Trinkkur sehr popul�r.

Geschichte
Eingef�hrt wurden die Brunnenkuren im 16. Jahrhundert. �ber den b�hmischen Kurort Franzensbad schrieb Caspar

Brusch 1542: �Vor dem Brucktor ist (...) ein edler und fast ber�hmter Brunnen, hat saures Wasser, wird derohalben

auch der S�uerling genannt; dieses Wasser ist sehr gesund und lustig zu trinken, wird auch im Sommer (...)

haufenweise in Kr�glein in die Stadt getragen.� Es handelte sich dabei um den Egerbrunnen, sp�ter Franzensquelle

genannt.

In dieser Zeit wurden u.�a. Wiesbaden, Bad Ems, Bad Schwalbach und Bad Kissingen als Kurorte mit Heilquellen

bekannt, in �sterreich Baden bei Wien. Verfahren wurde bei der Kur der damaligen Zeit nach der Devise "Viel hilft

viel": Die Badeg�ste tranken von fr�h bis sp�t unabl�ssig aus den Mineralbrunnen, pro Tag oft bis zu 20 Liter! Um

den eher unangenehmen Geschmack des Wassers zu �berdecken, wurde es mitunter mit Milch oder Wein vermischt.

Gewisse Nebenwirkungen mancher Quellen galten als durchaus erw�nscht; so gab es bekannte Furzbrunnen (z. B. in

Bad Schwalbach) oder auch Kotzquellen (wie in Leukerbad). Au�erdem wirken die meisten Heilw�sser in gro�en

Mengen stark abf�hrend, so dass die meisten Kurg�ste sicher unter Durchfall litten. Der Popularit�t der Trinkkuren

tat das aber offensichtlich keinen Abbruch.

Der Hamburger Justizrat Johann Peter Willebrand schildert das Kurritual anno 1781 in seinem Buch Nachrichten

von einer Carlsbader Brunnen Reise: �Endlich ward ich dazu verurtheilet, forthin jeden Morgen aufs mindeste drey

Wochen hindurch (...) um 5 oder 6 Uhr eilf Becher von obgedachtem heissem Sprudelwasser, w�re es m�glich an

der Quelle des Sprudels dergestalt zu trinken, da� ich jede zehn Minuten unter best�ndigem Hin- und Hergehen mich

eines Bechers bediente.� Elf Becher waren wohl maximal zwei Liter, was f�r damalige Verh�ltnisse sehr moderat

war. Andere Kurg�ste in Karlsbad bekamen auch die doppelte Menge verordnet. Und so blieb es nicht aus, dass die

Herren �oft mitten im Kratzfu�machen mit einem excusez abbrechen m�ssen, um ins Cabinet der Nothwendigkeit zu

eilen�. Das Cabinet der Nothwendigkeit war die Toilette.

In Meyers Konversationslexikon von 1889 steht: �Das Wasser wird gew�hnlich morgens n�chtern in Gaben von

60-90 g und in einer Gesamtquantit�t von 400-1600 g je nach der Wirkung und Krankheitsfall getrunken.� Die Dosis

war also von den �rzten weiter reduziert worden. Weiter hei�t es: �Unter keinen Umst�nden l�sst sich die Dauer der

Kur durch Vermehrung der Becherzahl abk�rzen. (...) W�hrend des Trinkens ist eine m��ige Bewegung ohne jede

Erhitzung und Erm�dung notwendig. Der letzte Becher mu� mindestens 1-2 Stunden vor dem Fr�hst�ck getrunken

werden.�

Damit die Kurg�ste auch bei schlechtem Wetter ihrer Trinkkur nachkommen konnten, entstanden in den Kurorten

sehr bald so genannte Brunnenhallen und Wandelhallen.
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Literatur
� Vladimir Krizek: Kulturgeschichte des Heilbades, Stuttgart, Verlag Kohlhammer, 1990

� Horst Prignitz: Wasserkur und Badelust, Leipzig 1986

Zalakaros
Zalakaros ist ein Kurort im Westen von Ungarn. Die ca. 750 Jahre alte �l�ndliche� Gemeinde mit ihren fast 2000

Einwohnern besitzt trotz ihrer geringen Fl�che von nur 17,17 km� Stadtrechte und ist damit die kleinste Stadt von

Ungarn. Gleichzeitig ist sie ein aufstrebender Thermal-Kurort im Komitat Zala.

Die Au�enanlagen des Heilbads in Zalakaros

Der Ort liegt s�d-westlich des Plattensees

(Balaton) nahe dem Naturschutzgebiet

Kis-Balaton (Kleiner Plattensee) in den

Zalaer H�gelketten.

Zalakaros ist vor allem f�r sein modernes

Thermal-, Heil- und Erlebnisbad bekannt.

Nachdem eine Bohrung vor Ort im Jahr

1962 warmes Wasser aus 2000 Metern Tiefe

zutage gef�rdert hatte und eine chemische

Analyse die Heilwirkung des besonders

mineralsalz- und schwefelhaltigen Wassers

best�tigt hatte, wurde drei Jahre sp�ter das

Bad errichtet. War das Bad mit seinem

Heilwasser einst ausschlie�lich f�r die

Behandlung chronischer Erkrankungen wie

beispielsweise Rheuma vorgesehen, findet seither ein kontinuierlicher Modernisierungs- und Erweiterungsprozess

statt, bei dem auch die Bereiche Fitness, Wellness und Spa� nicht unber�cksichtigt bleiben. Das Bad ist heute

hinsichtlich der Besucherzahlen das sechstgr��te in Ungarn. [1]

Zalakaros wird von Touristen auch aufgrund seiner naturnahen Lage, die eine weitl�ufige Obst- und Weinbaukultur

m�glich macht, als Ferienort gesch�tzt. Die h�gelige Landschaft der Weinberge bietet idyllische Spazier-, Wander-

und Radwege.

Die Partnerst�dte von Zalakaros sind Puchheim in Deutschland und Asperhofen in �sterreich.

Einzelnachweise
[1] http:/ / www. bad-zalakaros. hu/ de

Weblinks
� Zalakaros Website (http:/ / www. zalakaros. hu/ de/ )

� Thermalbad Zalakaros (http:/ / www. bad-zalakaros. hu/ de)

� Luftaufnahmen �ber Zalakaros (http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=848)

Koordinaten: 46��34��N, 17��7��O
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S�rv�r

S�rv�r

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: Nyugat-Dun�nt�l

(Westtransdanubien)

Komitat: Vas

Koordinaten: 47��15��N, 16��56��O 
[1]

Koordinaten: 47��15��0��N, 16��56��0��O 
[1]

Einwohner: 14717 (1.�Jan. 2011)

Telefonvorwahl: (+36) (95)

Postleitzahl: 9600

KSH k�dja: 21306

 Struktur und Verwaltung 

Gemeindeart: Stadt

B�rgermeister: Tibor D�nes, dr.

Postanschrift: V�rker�let 2-3

9600 S�rv�r

Webpr�senz: www.sarvar.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)
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Schloss N�dasdy in S�rv�r

S�rv�r [��a�rva�r] (deutsch: Kotenburg bzw.

Rotenturm an der Raab) ist eine Stadt in

Ungarn. Sie liegt an der Landstra�e 84

zwischen Sopron (�denburg) und dem

Plattensee im Komitat Vas. Die Stadt hat

etwa 15.600 Einwohner und ist als

Kreisstadt ein Verwaltungszentrum.

Geschichte

Die westungarische Stadt war im

Sp�tmittelalter sehr bedeutend. Sie weist

eine der ganz wenigen ungarischen

Wasserburgen auf. Der Stadtname, der sich

mit �Schlammburg� �bertragen lie�e, k�nnte

daf�r sprechen, dass die Festungsanlage die Keimzelle der Stadt war und sich urspr�nglich in einer Sumpf- und

Moorlandschaft am Zusammenfluss der G�ns und der Raab befand. Ebenso plausibel w�re allerdings die

�bersetzung von S�rv�r als �Lehmburg�. Der Typ der Lehmburg mit Palisaden auf einem Erdwall war zumindest im

fr�hmittelalterlichen Ungarn gebr�uchlich.

In der Renaissance war die Stadt das Zentrum der ungarischen Reformation.

Burganlage
Das kastellartige ehemalige Wasserschloss N�dasdy wurde in der Renaissance um 1560 anstelle einer �lteren Anlage

errichtet und sp�ter barock umgebaut. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts lebte hier Elisabeth B�thory. Im Prunksaal der

Anlage sind auf Bildern des Wiener Malers Hans Rudolf M�ller von 1653 die siegreichen Schlachten ihres Gatten

Ferenc N�dasdy, des �Schwarzen Ritters�, gegen die T�rken dargestellt. Die letzten Besitzer der Burg waren die

bayerischen Wittelsbacher.

Kurort und Thermalbad
S�rv�r liegt an der ungarischen B�derstra�e, die von Sopron �ber B�k nach Keszthely und H�v�z am Balaton f�hrt.

Die Stadt beherbergt heute ein modernes Thermalbad. Bei Bohrungen im Jahr 1961 stie� man in einer Tiefe von

998�m auf alkaliwasserstoffkarbonhaltiges Thermalwasser, das mit einer Temperatur von 92��C austritt. Das Wasser

von S�rv�r zeichnet sich durch einen sehr hohen Natriumchloridgehalt von 43�g/l aus. Au�erdem sind noch Iod,

Brom, Fluor und Bors�ure enthalten. Anfang der 2000er Jahre wurde in unmittelbarer N�he des alten Thermalbades

eine neue Anlage gebaut. Die Stadt und das Thermalbad sind beliebtes Ausflugsziel f�r die Tagestouristen aus den

benachbarten �sterreichischen Bundesl�ndern und Wien. In neu entstandenen hochklassigen Hotels finden Besucher

nun auch f�r l�ngere Aufenthalte ad�quate Angebote. Das Thermalbad selbst wird ebenfalls mit EU-Geldern im Jahr

2010 auf internationales Niveau gebracht.[3]
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Kultur und Sehensw�rdigkeiten
Zu den Sehensw�rdigkeiten der Stadt geh�rt neben der Burganlage das Arboretum, ein Park mit einem sehr alten

Baumbestand, mit dessen Anlage im 16. Jahrhundert w�hrend der Regierungszeit Ferdinand I. von Habsburg

begonnen wurde. Dort wachsen neben zahlreichen einheimischen auch zahlreiche exotische Pflanzen wie japanische

Akazien und Gleditschien. Einige der Eschen und Stieleichen sind 300 bis 400 Jahre alt.

Zu den j�hrlich wiederkehrende Kulturprogrammen der Stadt z�hlen in der ersten Septemberh�lfte das

�Internationale Husarentreffen�, die �Historien-Tage� sowie Ende Oktober das K�rbisfestival.

Sport
Wenige Kilometer au�erhalb von S±rv±r befindet sich in Ostffyasszonyfa der Pannonia-Ring, eine der bekanntesten

Motorradrennstrecken Europas.

Pers�nlichkeiten

S�hne und T�chter der Stadt

� Andr�s Beythe (1564�1599), Botaniker

� Istv�n K�roly Horv�th (1931�1966), Philologe, Lehrer und �bersetzer

� L�szl� Kabos (1923�2004), Kabarettist und Schauspieler

� J�nos Stekovics (* 1959), Redakteur, Fotoreporter, Verleger

� G�sp�r Stekovics (* 1966), Maler

� J�zsef Vass (1877�1930), christlicher Politiker

Sonstige mit der Stadt verbundene Pers�nlichkeiten

� Ludwig III., der letzte bayerische K�nig, starb hier 1921 im Exil.

Einzelnachweise
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=S%C3%A1rv%C3%A1r& language=de& params=47. 25_N_16.

9333333333_E_dim:10000_region:HU-VA_type:city

[2] http:/ / www. sarvar. hu/

[3] Wof�r Ungarn EU-Gelder ausgibt: drei Beispiele aus dem Tourismus (http:/ / www. pesterlloyd. net/ 2010_12/ 12eumillionen/ 12eumillionen.

html) im Pester Lloyd vom 24. M�rz 2010 abgerufen am 27. M�rz 2010

Weblinks
� www.magreisen.at/HU/bad-sarvar.htm (http:/ / www. magreisen. at/ HU/ bad-sarvar. htm)

� www.spa.hu/nemet/sarvarspa_de.html (http:/ / www. spa. hu/ nemet/ sarvarspa_de. html)

� www.royal-spas.net/Sarvar.htm (http:/ / www. royal-spas. net/ Sarvar. htm)

� Luftaufnahmen �ber S�rv�r (http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=557)
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Orf�

Orf�

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: D�l-Dun�nt�l

(S�d-Transdanubien)

Komitat: Baranya

Kleingebiet: P�cs

Koordinaten: 46��8��N, 18��9��O 
[1]

Koordinaten: 46��8��0��N, 18��9��0��O 
[1]

Fl�che: 32.15�km�

Einwohner: 916 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 28 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 72

Postleitzahl: 7677

KSH k�dja: 11730

(Quelle: bei K�zponti statisztikai hivatal)

Orf� ist eine kleine Ortschaft im s�dlichen Ungarn und liegt im Komitat Baranya. Sie geh�rt zum Kleingebiet P�cs.

Geschichte
Der Ort wurde erstmals 1332 in Form von Orfew erw�hnt. W�hrend der Befreiungskriege verlor das Dorf seine

Einwohner und wurde erst am Anfang des 19. Jahrhunderts von deutschen und ungarischen Familien wieder

besiedelt. In den 1970er Jahren wurden in der Umgebung 3 k�nstliche Seen angelegt.

Gliederung
Das Dorf gliedert sich in 5 Ortsteile (Orf�, Mecsekr�kos, B�nos, Mecsekszak�l, Tekeres).

Lage
Die Gemeinde Orf� liegt 15 km n�rdlich der Stadt P�cs in einem sch�nen Tal des Mecsek-Gebirges. Etwa 5 km von

Orf� befindet sich in Abaliget eine Tropfsteinh�hle.
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Freizeit und Tourismus
Das Gemeindegebiet von Orf� liegt an drei k�nstlich angelegten Seen (Orf�i-t� oder auch Kis-t�, P�csi- t� und

Herman-Ott�-t�). W�hrend die beiden erstgenannten Seen zum Baden, Segeln geeignet sind, ist der Herman-Ott�-t�

ein Naturschutzgebiet, wo nur angeln erlaubt ist. Am P�csi-to gibt es einen Segelclub, und Ende August 2010 wurde

der Aquapark Orf� er�ffnet. Im Dorf gibt es auch ein Fischerdorf (Horg�szfalu). Au�erdem gibt es zahlreiche

Ferienh�user und Pensionen. Von einem auf einer Anh�he gelegenen Aussichtsturm (Kil�to) hat man einen

grandiosen Ausblick �ber das ganze Tal mit den Seen.

Verkehr
Das Freizeitgebiet um Orf� ist von der Gro�stadt P�cs aus �ber kurvenreiche Stra�en durch das westliche

Mecsekgebirge zu erreichen. Eine Bahnverbindung gibt es nicht. Es verkehren aber regelm��ig Busse. Seit

Dezember 2010 besteht eine Radwegverbindung von P�cs nach Orf�.

Sehensw�rdigkeiten
Im Ort kann man ein M�hlenmuseum besuchen.

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Orf%C5%B1& language=de& params=46. 1333333333_N_18.

15_E_dim:10000_region:HU-BA_type:city
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Lenti

Lenti

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: Nyugat-Dun�nt�l

(Westtransdanubien)

Komitat: Zala

Koordinaten: 46��37��N, 16��33��O 
[1]

Koordinaten: 46��37��25��N, 16��32��46��O 
[1]

Fl�che: 73.8�km�

Einwohner: 7992 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 108 Einwohner je km�

Postleitzahl: 8960

KSH k�dja: 12575

 Struktur und Verwaltung 

Webpr�senz: www.lenti.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Lenti (deutsch: Nempthy) ist eine im Komitat Zala gelegene ungarische Stadt. Auf einer Fl�che von 73,8 km� leben

8.541 Einwohner (2001).

Geografie
Lenti ist ein Unterzentrum in Westungarn mit Thermalheilbad, es liegt in einer Entfernung von etwa 80 km zum

Plattensee unweit der �sterreichischen, (35 km) slowenischen (15 km) und kroatischen (25 km) Grenze in der N�he

(32 km) der Stadt Zalaegerszeg.

Geschichte
Die erste Erw�hnung stammt aus dem Jahre 1237. Der Name wurde als Nempthy (N�meti) geschrieben, was auf die 

Anwesenheit von deutschen Ansiedlern hindeutet. In den 16. und 17. Jahrhunderten spielte es eine wichtigere Rolle, 

als w�hrend der T�rkenk�mpfe neben dem sumpfigen Kerka-Fluss auf einer Insel seine immer mehr an Bedeutung 

gewinnende Burg erbaut wurde. Nach den K�mpfen hat die Siedlung an Bedeutung verloren, erst in den letzten 

Jahrzehnten wurde sie wieder als wichtig beurteilt. Einige Kilometer von Lenti liegt R�dics, es ist eine
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Grenz�bergangsstelle nach Slowenien mit regem Grenzverkehr.

Denkm�ler und Sehensw�rdigkeiten
Die Burg ist ein Speichergeb�ude im Barockstil aus dem 18. Jahrhundert, neben dem Kerka-Fluss, in L-Form. Um

sie herum befindet sich ein kleiner Teich.

Die r�misch-katholische Kirche wurde in den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts erbaut. Daneben stehen ein

Dreifaltigkeitsdenkmal und die Skulptur von Stefan dem Heiligen (1996, J�nos B�res).

Ein Glockenstuhl befindet sich in Lentiszombathely (aus dem 18. Jahrhundert) und in B�rszentmih�lyfa (aus dem 20.

Jahrhundert).

Thermalbad
Im Jahre 1970 wurde 40��C warmes Wasser gefunden, das Thermalbad wurde im Jahre 1978 er�ffnet, seitdem

entwickelt es sich zunehmend. Heute werden die �berdachten Becken und die Anlagen unter freiem Himmel bei den

G�sten im In- und Ausland immer beliebter. Eine Besonderheit stellt der zum Bad geh�rende Energiepark dar, in

dem laut Eigenwerbung die sogenannten St.-Georg-Linien verlaufen, in denen sich Erdstrahlung b�ndeln soll.

Galerie

Luftaufnahme

Partnerst�dte
�  �Bad Radkersburg in �sterreich

�  �Lendava in Slowenien

Weblinks
� Luftaufnahmen �ber Lenti [3]

� Homepage des Thermalbads in deutscher Sprache [4]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Lenti& language=de& params=46. 6236111111_N_16.

5461111111_E_dim:10000_region:HU-ZA_type:city

[2] http:/ / www. lenti. hu/
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[3] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=346

[4] http:/ / www. lentifurdo. hu/ deu/ index

Debrecen

Debrecen

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: �szak-Alf�ld (N�rdliche Gro�e Tiefebene)

Komitat: Hajd�-Bihar

Koordinaten: 47��32��N, 21��38��O 
[1]

Koordinaten: 47��32��0��N, 21��38��0��O 
[1]

H�he: 121�m

Fl�che: 461.65�km�

Einwohner: 208016 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 451 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 052

Postleitzahl: 4000

KSH k�dja: 15130

 Struktur und Verwaltung 

B�rgermeister: Lajos K�sa

Webpr�senz: www.debrecen.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)
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Debrecen Hauptplatz mit reformierter Kirche

Csokonai-Theater

St.-Anna-Kirche

Debrecen [�d�br���n] (deutsch Debrezin), der Komitatssitz des

Komitats (Verwaltungsbezirks) Hajd�-Bihar, liegt im Osten von

Ungarn und etwa 30 Kilometer Luftlinie (~ auch etwa 30 km Strecke

der Nationalstra�e Nr. 48) westlich der rum�nischen Grenze.

Die Fl�che Debrecens betr�gt 46.165 Hektar, die Einwohnerzahl

(2009) 206.225; damit ist Debrecen die zweitgr��te Stadt Ungarns. Die

Einwohner Debrecens bezeichnen sich noch heute mit dem

mittelalterlichen Begriff �Civis�.



Debrecen 126

Kleine reformierte Kirche

Typisches Plattenbauviertel in Debrecen

Debrecen

Klimadiagramm (Erkl�rung)

J F M A M J J A S O N D

Temperatur in �C,� Niederschlag in mm

Quelle: WMO 
[3]
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Geschichte
Bevor die Magyaren das Karpatenbecken eroberten, lebten verschiedene V�lker in dieser Gegend. Die Stadt kam

durch die Vereinigung mehrerer Siedlungen zustande und wurde 1235 im Regestrum von V�rad (lat. Regestrum

Varadiense) als Debrezun erstmals erw�hnt.[4]

Debrecen wird Marktstadt

1361 verlieh K�nig Ludwig der Gro�e (Nagy Lajos) den B�rgern der Stadt das Privileg einer Marktstadt

(Mez�v�ros) mit einem Wahlrecht f�r eine eigene Gerichtsbarkeit und einen Stadtrat. Dies erm�glichte ein stetiges

wirtschaftliches Wachsen der Stadt, bis sie im 16.�Jahrhundert ein Handelszentrum wurde, das mit Wien, Polen und

Schlesien handelte. Haupteinnahmequelle waren der Rinderhandel, die Tierzucht und das handwerkliche Gewerbe.

Trotz der florierenden wirtschaftlichen Lage waren die Geb�ude einfach gebaut, die Stra�en waren kaum befestigt.

Bis ins 19.�Jahrhundert konnte man kaum mehrst�ckige Geb�ude sehen. Zwischen 1450 und 1507 war Debrecen Sitz

der Adelsfamilie Hunyadi.

1555 wurde Debrecen von osmanischen T�rken erobert. Die Stadt erkaufte sich ihre Selbst�ndigkeit aber durch

Tributzahlungen. W�hrend der osmanischen Besatzung gab es dennoch immer wieder Probleme, da sich Debrecen

an der Grenze zwischen den osmanisch, habsburgisch und siebenb�rgisch besetzten Teilen Ungarns befand. Durch

ihr diplomatisches K�nnen zogen die Bewohner sowohl vom Osmanischen Reich als auch von den europ�ischen

katholischen Herrschern und dem F�rsten von Siebenb�rgen Franz II. R�k�czi Nutzen . Die Offenheit der Stadt

gestattete eine rasche und fr�he Ansiedelung von Protestanten und Calvinisten, weshalb Debrecen bald als das

calvinistische Rom bezeichnet wurde. Die Bewohner der Stadt waren zu dieser Zeit in der Mehrheit Magyaren und

konvertierten im 16.�Jahrhundert zum calvinistischen Glauben. Die Reformation war dort derma�en radikal, dass die

Katholiken s�mtliche Kirchen verloren. Ab 1552 durften sich nur noch Calvinisten in der Stadt niederlassen, 1693

verlieh K�nig Leopold I. der Stadt das Privilegium einer Freien Stadt. 1715 kam die Katholische Kirche wieder

zur�ck in die Stadt. Piaristen errichteten die St.-Anna-Kirche. Debrecen war damals ein agrarisches, wirtschaftliches,

kulturelles und geisteswissenschaftliches Zentrum. Das Calvinistische Kollegium, der Vorg�nger der Universit�t

Debrecen, hatte zahlreiche bekannte Studenten.

Freiheitskampf 1848 bis 1849

Im ungarischen Freiheitskampf gegen die Habsburger 1848 bis 1849 wurde der ungarische Landtag ins sicherere

Debrecen verlegt, wo er im Reformierten Kollegium (Reform�tus Koll�gium) und in der Gro�en Reformierten

Kirche tagte. In Debrecen verk�ndete Lajos Kossuth am 14. April 1849 die Entthronung der Habsburger.

Industrielle Revolution

Nach der Zeit des Freiheitskampfes kam es durch den Bau der Eisenbahnlinie 1857 von Pest nach Debrecen zu

einem industriellen Aufschwung. Aus jener Zeit stammt die Gr�ndung der Schule f�r Bodenkultur sowie der

Agrarhochschule. M�hlen, Zucker-, Ziegel- und Tabakfabriken sowie Gaswerke entstanden, Banken und andere

Dienstleister siedelten sich in der Stadt an. 1865 wurde das heutige Csokonai-Theater (Csokonai Sz�nh�z), benannt

nach Mih�ly Csokonai Vit�z, er�ffnet. Krankenh�user, Schulen, Kasernen und Kirchen wurden errichtet. Langsam

bekam die Stadt im Zentrum ein st�dtisches Bild, als das Hotel Aranybika sowie das Komitatshaus und das Rathaus

gebaut wurden. Im Stadtwald (Nagyerd�), wo sich heute die Universit�t befindet, fand man 1823 Thermalwasser,

welches man im neu errichteten Heilbad Vigad� verwendete. Mit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20.

Jahrhundert fand die Bildung durch die Neugr�ndung der Universit�t Debrecen einen Aufschwung. 1884 nahm die

noch heute bestehende Stra�enbahnlinie ihren Dienst auf.
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20. Jahrhundert

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges kam es zum Aufruhr, bedingt durch die rum�nische Besatzung. Die Krise

brachte die Stadt dazu, mehr auf Tourismus zu setzen. Die Zwischenkriegszeit brachte hierbei einen Aufschwung in

dieser Richtung. Es entstand im Umfeld der Universit�t und der Klinik innerhalb des Stadtwaldes (Nagyerd� =

Gro�er Wald) ein Zentrum f�r Erholung, Sport und Bildung. Die 1927 gegr�ndete Sommeruniversit�t bot ein

Programm f�r Allgemeinbildung, Weiterbildung und Sprachbildung an, kombiniert mit Erholung und einem

Freizeit- und Sportprogramm. Es entstand ein �berdachtes Schwimmbad, Ungarns erstes Sportstadion sowie der

Zentralfriedhof. Die N�he zum Reiseziel Puszta in Hortob�gy brachte viele Besucher. 1944 war Debrecen zum

zweiten Mal f�r eine kurze Zeit Hauptstadt und Regierungssitz von Ungarn, als sich hier am Ende des Zweiten

Weltkrieges die provisorische Nationalversammlung konstituierte. Im selben Jahr startete die Rote Armee eine

Offensive in Richtung Budapest, die Debrecener Operation.

Durch das Bombardement im Zweiten Weltkrieg wurden etwa 70 Prozent der H�user in Mitleidenschaft gezogen.

Mehr als die H�lfte der Geb�ude wurden zu Ruinen.

Bev�lkerung
Die Bev�lkerung ist evangelisch-reformiert (calvinistisch), im Gegensatz zum Rest von Ungarn, der �berwiegend

katholisch gepr�gt ist. Die von den Habsburgern initiierte Gegenreformation erreichte Debrecen nicht, da die

t�rkisch besetzten Gebiete in der gro�en ungarischen Tiefebene zwischen Wien und Debrecen lagen (siehe auch

T�rkenkriege). Obwohl die Religion in der Zeit des Sozialismus stark an Bedeutung verloren hat, lebt dieser

Unterschied im Selbstbild der Debrecener B�rger noch fort.

Bildung und Universit�ten

Universit�t Debrecen (Hauptgeb�ude)

Debrecen ist eine Universit�tsstadt. Mehr als 25.000 Studenten sind

derzeit an der Universit�t Debrecen immatrikuliert. Neben der

geisteswissenschaftlichen Fakult�t existieren die Technische

Universit�t, die Agrarwissenschaftliche Universit�t, die

Wirtschaftsuniversit�t und die Medizinische Universit�t. Die

Universit�ten sind �ber Ungarns Grenzen hinaus bekannt und ziehen

j�hrlich �ber 600 ausl�ndische Medizinstudenten an. Die Medizinische

Universit�t ist mit ihrem gro�en Klinikbereich und ihrem Ruf von

besonderer Bedeutung.

Besonders im Sommer und im Winter werden anspruchsvolle

Ungarisch-Intensivkurse unter der Bezeichnung Sommeruniversit�t (Ny�ri Egyetem) abgehalten. Studenten kommen

aus aller Welt.

Verkehrsanbindung
� Autobahn: M35 aus Richtung Budapest bis Debrecen direkt.

� Eisenbahn: Intercitys und Schnellz�ge von/nach Budapest, Miskolc u.�a.

� Flughafen: Der Flughafen Debrecen bietet diverse internationale Charter-Destinationen. Linienfl�ge wurden nach

Budapest durchgef�hrt, sind aber derzeit auf unbestimmte Zeit eingestellt. Der n�chste gr��ere internationale

(ungarische) Flughafen ist in Budapest.
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Kultur

Festivals und Veranstaltungen

Blumenkarneval

Gro�e Reformierte Kirche Debrecen aus Blumen,

anl�sslich des Blumenfestes am Stephanstag

Jedes Jahr findet um den ungarischen Nationalfeiertag (20. August)

herum ein Blumenkarnevall (ung. Vir�gkarnev�l) statt. Neben einem

gro�en Umzug mit blumengeschm�ckten Wagen, Aufbauten und

Geb�uden gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm. Dieses Fest ist

�ber die Landesgrenzen hinweg bekannt und zieht j�hrlich Tausende

von G�sten an.

Truthahntage

Debrecen ist ber�hmt f�r seine Truth�hne bzw. deren Zucht, welche

auch durch Gedichte in die Literatur Einzug gehalten haben. Zu Ehren

der Truth�hne veranstaltet Debrecen im Juni die Truthahntage (ung.

Pulykanapok), ein mehrt�giges Stra�enfest, bei dem Truthahnspezialit�ten auf der Stra�e zubereitet werden und

Volkstanz sowie Musik dargeboten werden.

K�lcsey Fr�hlingsfestival

Im Fr�hjahr finden allj�hrlich kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Theater- und Opernauff�hrungen, Lesungen

und Ausstellungen im Rahmen des K�lcsey-Fr�hlings (ung. K�lcsey Tavasz) statt. Namensgeber hierf�r ist der in

Debrecen wirkende Literat Ferenc K�lcsey.

Religion
Am 22. Mai 2009 kamen die Ungarisch-reformierten Gemeinden aus Ungarn, Rum�nien, der Slowakei, der Ukraine,

Serbien, Kroatien und Slowenien in der Gro�en Reformierten Kirche Debrecen zusammen, um eine gemeinsame

Synode unter dem Namen Ungarische Reformierte Kirche zu gr�nden.
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Sehensw�rdigkeiten

Altes Komitatshaus Debrecen

Gro�e Reformierte Kirche

Grunds�tzlich ist Debrecen kein bevorzugtes Touristenziel. Vor allem

au�erhalb eines kleinen Bereiches in der Innenstadt ist die Stadt

vorwiegend von heruntergekommenen Bauten der kommunistischen

Zeit gepr�gt. Dennoch gibt es einige sehenswerte Geb�ude in

Debrecen:

� Gro�e Reformierte Kirche Debrecen: Wahrzeichen Debrecens aus

dem Jahre 1819, gr��te calvinistische Kirche Ungarns

� Reformiertes Kollegium: Barockgeb�ude aus dem Jahr 1568, 1802

bei einem Stadtbrand besch�digt, bis 1816 im klassizistischen Stil

umgebaut

� D�ri-Museum mit Kunstsammlung

� Hotel Aranybika (Goldener Stier): �lterer Bauteil des Hotels von

1915, j�ngerer Teil aus kommunistischer Zeit, im Inneren der

Bart�k-Saal, in dem Konzerte und kulturelle Auff�hrungen

stattfinden

� Kleine Reformierte Kirche: 1726 entstandener und 1870

umgebauter Barockbau

� St.-Anna-Kirche: katholische Kirche, 1746 fertiggestellt,

ehemaliges Piaristen-Ordenshaus

� Csokonai Sz�nh�z (Theater und Oper): erbaut 1861-1865

� Altes Komitatshaus

� Thermalb�der

� Universit�t Debrecen mit ihrem architektonisch interessanten

historischen Hauptgeb�ude

S�hne und T�chter der Stadt

� Lorenzo Alvary, ehemaliger US-amerikanischer Operns�nger (Bass)

� Zsolt Baumgartner, ungarischer Formel-1-Fahrer

� Balazs Dzsudzsak, ungarischer Fu�ballspieler

� Mih�ly Fazekas, Dichter

� Gy�rgy Konr�d, ungarischer Schriftsteller

� Imre Lakatos, Mathematiker, Physiker und Wissenschaftsphilosoph

� Imre Sarkadi, Schriftsteller

� Franz Schafarzik, �sterreich-ungarischer Geologe und Petrograph

� L�szl� Sz�kelyhidi, ungarischer Mathematiker
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St�dtepartnerschaften
�  Cattolica in Italien

�  Jyv�skyl� in Finnland

�  Klaip²da in Litauen

�  Lublin in Polen

�  New Brunswick in New Jersey in den USA

�  Oradea in Rum�nien

�  Paderborn in Nordrhein-Westfalen in Deutschland

�  Rischon leTzion in Israel

�  Set�bal in Portugal

�  Sankt Petersburg in Russland

�  Schumen in Bulgarien

�  Taitung in Taiwan

�  Tongliao in China

Einzelnachweise
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Debrecen& language=de& params=47. 5333333333_N_21.

6333333333_E_dim:10000_region:HU-DE_type:city

[2] http:/ / www. debrecen. hu/

[3] http:/ / worldweather. wmo. int/ 017/ c00063. htm

[4] Debrecen, Historical Retrospective (http:/ / mfsopen. eu/ english/ debrecen. php) Debrecen, Historischer R�ckblick (englisch)

Weblinks
� Leitseite der Stadt Debrecen (http:/ / www. debrecen. hu) auf Ungarisch, Englisch und Deutsch

� Luftaufnahmen von Debrecen (http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=103)
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Eger (Ungarn)

Eger

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: �szak-Magyarorsz�g

(Nord-Ungarn)

Komitat: Heves

Kleingebiet: Eger

Koordinaten: 47��54��N, 20��22��O 
[1]

Koordinaten: 47��53��56��N, 20��22��29��O 
[1]

H�he: 180�m

Fl�che: 107.44�km�

Einwohner: 56530 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 526 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 36

Postleitzahl: 3300, 3301

KSH k�dja: 20491

 Struktur und Verwaltung 

Gliederung: 21 Stadtbezirke

Webpr�senz: www.eger.hu/ 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)
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Luftaufnahme: Eger

Eger [��g�r] (dt.: Erlau, Latein: Agria, slowakisch:

J�ger) ist eine Stadt im Norden Ungarns mit ca. 56.000

Einwohnern. Es ist eine der �ltesten Stadtgr�ndungen

Ungarns und der Komitatssitz des Komitats Heves.

Bekannt ist Eger durch die gro�en Weinanbaugebiete in

der Umgebung, die neben anderen Weinsorten auch den

bekannten Rotwein Erlauer Stierblut (Egri bikav�r)

hervorbringen. In der Stadt gibt es zahlreiche

Weinstuben und traditionelle, teils unterirdische,

Weinkeller. Das Stadtbild ist au�erdem gepr�gt durch

barocke Bauten, das Minarett aus der Zeit der

osmanischen Herrschaft, die mittelalterliche Burg und

durch die Basilika, die nach der in Esztergom die

zweitgr��te in Ungarn ist.

Ferner ist Eger f�r seine Thermalquelle und das Thermalbad bekannt. Das Thermalbad befindet sich direkt neben

dem gro�en Stadtpark und ist f�r Jung und Alt geeignet. Es gibt Becken mit unterschiedlichen Wasserarten und

-temperaturen. Im Sommer ist das Bad sehr gut besucht. Eger hat durch die Thermalquellen immer schon einen

Bezug zum Baden und zum Wassersport. Die F�rderung von m�glichen Talenten beginnt schon im Schulalter und

wird durch den Stundenplan unterst�tzt. Eger hat eine der st�rksten Wasserball-Mannschaften im Land und die

verschiedenen Schwimmteams erringen oft hohe Medaillenpl�tze.

Geschichte
Die Gebiete von Eger sind seit der Steinzeit bewohnt. Zuerst lebten hier germanische und slawische St�mme. Im 10.

Jahrhundert begannen Ungarn hier zu siedeln. Bereits Anfang des 11. Jahrhunderts wurde Eger von dem ersten

K�nig von Ungarn, Stephan I. zum Bischofssitz ernannt. Das dazu errichtete Geb�ude, das die Zeit nicht �berdauert

hat, stand auf dem heutigen Burgberg, von da aus wuchs die Ortschaft �ber die Jahre. Eger war also von Anfang an

ein wichtiges Religionszentrum.

1241 wurde Eger von den Mongolen vollst�ndig zerst�rt und die meisten Einwohner get�tet.

W�hrend der Regierungszeit von Matthias Corvinus im 15. Jahrhundert erlebte die Stadt sowie ganz Ungarn ihre

Renaissance.

Zur Zeit der T�rkenkriege war die Stadt immer wieder Angriffen ausgesetzt. Im Jahr 1552 konnte ein kleines Heer

(weniger als 2100 Mitbewohner und Soldaten unter der F�hrung von Istv�n Dob�) die Stadt noch vor einer riesigen

osmanischen �bermacht verteidigen (beschrieben u.a. in dem Roman "Egri Csillagok/Sterne von Eger" von G�za

G�rdonyi). Es war die erste gro�e Niederlage der T�rken, und Europa atmete bereits erleichtert auf.

1596 wurde Eger jedoch eingenommen und blieb 91 Jahre unter osmanischer Herrschaft. In dieser Zeit entstanden

Moscheen und B�der � das heute noch erhaltene Minarett gilt als das n�rdlichste historische Bauwerk der Osmanen.

Nach der t�rkischen Belagerung von Wien gelang es im Gegensto� den Habsburgern, die Osmanen aus Mitteleuropa

zu vertreiben. Unter der F�hrung Karls von Lothringen wurde Eger 1687 zur�ckerobert und bis 1701 eroberten die

habsburgischen Armeen fast ganz Ungarn.

Ihre Bl�tezeit erlebte die Stadt ab Mitte des 18. Jahrhunderts, als viele Geb�ude im Barockstil errichtet wurden.

W�hrend des 19. Jahrhunderts wurde die Stadt von mehreren Br�nden und Epidemien (Cholera) heimgesucht.

1804 wurde die Stadt zum Erzbischofssitz ernannt.
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Partnerst�dte
�  �Esslingen am Neckar (Deutschland)

�  �Tscheboksary (Russland)

�  �Gainesville (Georgia, USA)

�  �Gheorgheni (Rum�nien)

�  �Kutn� Hora (Tschechien)

�  �M°con (Frankreich)

�  �Pamukkale (T�rkei)

�  �Pori (Finnland)

�  �Przemy³l (Polen)

�  �Sarzana (Italien)

�  �Doln´ Kub�n (Slowakei)

Klima

 Monat  Jan  Feb  M�r  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez  Ganzes Jahr 

 Durchschnittstemperatur (�C)  0,9  3,7  10,1  15,9  21,6  25 

27,3

 26,6  22,3  15,6  7,7  3,1  15 

 Minimale Durchschnittstemperatur (�C)  -5,7  -4,5  -0,2  4,3  9,7  12,5

13,9

 13,4  9,6  4,5  0,5  -3 

 Niederschlag (mm) 30 28 35 48 64 77 63 59 45 49 50 42 590

Stadtteile
Eger besteht aus 20 Stadtteilen. Almagyar ist der eleganteste Stadtteil mit einigen Geb�uden der

Eszterh�zy-Hochschule. Der n�rdlichste Stadtteil Alm�r beherbergt Wochenendh�user. Belv�ros (Innenstadt) ist der

Barockstadtteil mit der ber�hmten Eszterh�zy-Hochschule. Die Wohnsiedlung Berva wurde f�r die Industriearbeiter

der Gegend errichtet. Cifra h�stya liegt n�rdlich vom Zentrum, mit sehr vielen engen Stra�en. �rsekkert

(Erzbischofsgarten) ist der gr��te Park der Stadt mit Schwimmhallen und Sportanlagen.

Bis zum letzten Jahrhundert war Feln�met ein Vorort von Eger, dann wurde es an die Stadt angeschlossen. Das

d�rfliche Aussehen hat der Stadtteil bewahrt. Fels�v�ros (Oberstadt) besteht haupts�chlich aus Blockh�usern.

K�rolyv�ros (Karlstadt) ist der gr��te Stadtteil und westlich vom Zentrum zu finden. Der bekannteste Stadtteil mit

sehr vielen Weinkellern ist Sz�passzonyv�lgy (Sch�nfrauental). Der Legende nach sollen die t�rkischen Opfer der

Belagerung 1552 in Tetemv�r (Leichenburg) begraben worden sein.

Weitere Stadtteile sind Hatvani h�stya, Ipari Park (Industriegel�nde), Lajosv�ros (Ludwigstadt), Makl�ri h�stya -

Tiham�r, R�c h�stya, V�csey-v�lgy (V�cseytal), der historische Stadtteil V�r (Burg) und die Gartenst�dte Hajd�hegy

(Hajd�berg) und P�sztor-v�lgy (Sch�ferthal).
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Sehensw�rdigkeiten
� Basilika

� Burg und Istv�n-Dob�-Museum

� Minarett der Kethuda-Moschee (n�rdlichstes osmanisches Bauwerk)

� Minoritenkirche Sankt-Antonius

� Dob� Platz

� Alad�r-Bitskey-Schwimmhalle

� Barockgeb�ude der Kossuth-Stra�e

� Sz�passzonyv�lgy (Sch�nfrauenthal) - mit den Weinkellern

� R�c-templom (Serbische Griechisch-orthodoxe Kirche)

� Karl-Eszterh�zy-Hochschule

� Fazola Tor

� Galerie

Haupteingang der

Basilika

Minarett Die Basilika in Eger Dob� Istv�n Platz

Medien

Fernsehsender

In Eger ist der Sitz des Stadtfernsehens Eger V�rosi Telev�zi� und von L�ceum TV.

Radiosender

Drei Radiosender sind vor Ort pr�sent: das katholische Radio Szent Istv�n R�di�, R�di� Eger und R�di� 1 (FM

101,9).

Presse

Weitere Presseunternehmen sind Heves Megyei H�rlap (Nachrichten), Egri Est (Programmheft f�r Jugendliche),

Royal Club - Komitat Heves und aPart magazin.

Sportvereine
In Eger sind viele Sportvereine ans�ssig. Dazu geh�ren die Eger Heroes (American Football), die Egri csillagok - die

Sterne von Eger (Baseball), SHS Eger SE (Handball), Vitai-Eger Fekete Sasok - Vitai-Eger Schwarze Adler

(Basketball), Agria RC Eger (Volleyball), Brendon-ZF Eger (Erstligist und Teilnehmer in der Gruppenphase der

EuroLeague 2006/2007 im Wasserball) und Mecman Eger Innebandy SE ( Floorball).
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Weblinks
� Interaktiver Online-Stadtplan [3]

� Internetseite der Stadt auf Englisch und Ungarisch [4]

� Luftaufnahmen von Eger [5]

� Thermal- und Hallenbad [6]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Eger_%28Ungarn%29& language=de& params=47. 8990194444_N_20.

3747_E_dim:10000_region:HU-EG_type:city

[2] http:/ / www. eger. hu/ /

[3] http:/ / www. egeronline. com/ maps/ mapcenter. php

[4] http:/ / www. egeronline. com/

[5] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=146

[6] http:/ / www. egertermal. hu/ de/ fotogaleria_furdo. php
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Gyula

Gyula

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: D�l-Alf�ld (S�dliche Gro�e Tiefebene)

Komitat: B�k�s

Kleingebiet: Gyula

Koordinaten: 46��39��N, 21��17��O 
[1]

Koordinaten: 46��39��0��N, 21��17��0��O 
[1]

Fl�che: 255.80�km�

Einwohner: 31928 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 125 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 66

Postleitzahl: 5700

KSH k�dja: 05032

 Struktur und Verwaltung 

Gemeindeart: Stadt

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Gyula [��ul�] (deutsch: Deutsch-Jula, rum�nisch: Giula) ist eine Stadt im Komitat B�k�s, Ungarn, nahe der

rum�nischen Grenze mit 32.016 Einwohnern (2008). Die Stadt ist f�r die rum�nische Minderheit in Ungarn von

gro�er Bedeutung, da sich hier auch ein rum�nisches Lyzeum befindet.

Die Urspr�nge der Stadt reichen ins Jahr 1313 zur�ck, in dem ein Kloster Gyulamonostor (lat. Julamonustra)

erw�hnt wurde. Vermutlich geht der Name auf einen F�rsten gleichen Namens zur�ck, der Kloster und Siedlung

gr�ndete.
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Partnerschaften
 Gyula unterh�lt seit 1991 eine St�dtepartnerschaft mit Ditzingen in Deutschland.

 Seit 1996 ist Gyula mit der ober�sterreichischen Gemeinde Schenkenfelden partnerschaftlich verbunden.

S�hne und T�chter
� Albrecht D�rer d.�. (1427�1502), Goldschmied und Vater des ber�hmten Malers Albrecht D�rer

� Ferenc Erkel (1810�1893), Begr�nder der ungarischen Nationaloper und Komponist der ungarischen

Nationalhymne

� Imre Br�dy (1891�1944), ungarischer Physiker

� Imre K�nig (1901�1992), multinationaler Schachspieler

Weblinks
� Website der Stadt [2] (ungarisch)

� Luftaufnahmen �ber Gyula [3]

Das Rathaus in Gyula

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Gyula& language=de& params=46. 65_N_21.

2833333333_E_dim:10000_region:HU-BE_type:city

[2] http:/ / www. gyula. hu

[3] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=218
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Hajd�szoboszl�

Hajd�szoboszl�

 Basisdaten 

Staat: Ungarn

Region: �szak-Alf�ld (N�rdliche Gro�e Tiefebene)

Komitat: Hajd�-Bihar

Koordinaten: 47��27��N, 21��23��O 
[1]

Koordinaten: 47��27��0��N, 21��23��0��O 
[1]

Fl�che: 238.70�km�

Einwohner: 23265 (1.�Jan. 2011)

Bev�lkerungsdichte: 97 Einwohner je km�

Telefonvorwahl: (+36) 052

Postleitzahl: 4200

KSH k�dja: 05175

 Struktur und Verwaltung 

Gemeindeart: Stadt

Webpr�senz: www.hajduszoboszlo.hu 
[2]

(Quelle: A Magyar K�zt�rsas�g helys�gn�vk�nyve 2011. janu�r 1. 
[3] 

bei K�zponti statisztikai hivatal)

Hajd�szoboszl� [�h�jdu�soboslo�] (deutsch: Sobols) ist ein ostungarischer Kurort in der Gro�en Ungarischen

Tiefebene. Nur etwa 20�km von Debrecen und gut 200�km von Budapest entfernt, ist diese Stadt direkt an der M4

gelegen und befindet sich im Komitat Hajd�-Bihar. Die ber�hmte Hortob�gy (ein Nationalpark mit 80.000�ha

Fl�che, nach dem gleichnamigen Ort benannt) befindet sich in der N�he.

Von den gut 24.000 Einwohnern ist der �berwiegende Teil calvinistisch. Der Ort selbst soll schon vor �ber 900

Jahren existiert haben. Die erste schriftliche Erw�hnung geht auf K�nig G�za I. im Jahre 1075 zur�ck. Anfang des

17. Jahrhundert wurden Heiducken (Reitersoldaten in den T�rkenkriegen) in dieser Stadt angesiedelt, daher auch das

Hajd� im Namen.

In Hajd�szoboszl� befindet sich mit 30�ha Fl�che die gr��te Kurfreibadanlage Ungarns Thermalbad Hajd�szoboszl�.

Das Heilwasser, in den 1920er Jahren durch den Geologen Ferenc P�vai Vajna bei Gasbohrungen entdeckt, wird als

�hei�es Gold� verkl�rt, und ihm wird allerlei Heilwirkung nachgesagt.
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Durch die Heilquellen und einige Erdgasfelder in der n�heren Umgebung ist Hajd�szoboszl� heute eine eher

wohlhabende Gemeinde im noch immer vergleichsweise armen Ostungarn.

Luftaufnahme: Hajd�szoboszl� - Bad

Partnerst�dte

�  Bad D�rrheim, Deutschland

�  T°rnµveni, Rum�nien

�  Ke¶marok, Slowakei

�  Luha®ovice, Tschechien

�  Palanga, Litauen

�  Valkeakoski, Finnland

�  Zyrardow, Polen

Weblinks

� Luftaufnahmen �ber Hajd�szoboszl� [3]

Referenzen
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3& language=de& params=47. 45_N_21.

3833333333_E_dim:10000_region:HU-HB_type:city

[2] http:/ / www. hajduszoboszlo. hu/

[3] http:/ / www. civertan. hu/ legifoto/ legifoto. php?page_level=221



Hechte 141

Hechte

 Hechte 

Hecht (Esox lucius)

Systematik

Clupeocephala

Kohorte: Euteleosteomorpha

Unterkohorte: Protacanthopterygii

Ordnung: Hechtartige (Esociformes)

Familie: Hechte

Gattung: Hechte

Wissenschaftlicher Name der�Familie

Esocidae

Cuvier, 1817

Wissenschaftlicher Name der�Gattung

Esox

Linnaeus, 1758

Die Hechte (Esox) sind eine Gattung spindelf�rmiger Raubfische mit f�nf Arten, die in Europa, Nordamerika und

Nordasien leben. Der Hecht (Esox lucius) hat das weiteste Verbreitungsgebiet und kommt cirkumpolar vor, der

Amurhecht (Esox reicherti) lebt im Stromgebiet des Amur und auf Sachalin, die drei �brigen Arten sind auf das

�stliche Nordamerika beschr�nkt. Hechte sind gefr��ige R�uber und ern�hren sich von anderen Fischen, Fr�schen,

Molchen, M�usen, Ratten und jungen Enten, gelegentlich sogar Krebsen.
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Merkmale
Hechte haben einen walzenf�rmigen (seitlich nur wenig abgeflachten) K�rper und ein weites, entenschnabelf�rmiges

Maul mit etwa 700 spitzen, nach hinten gebogenen Z�hnen (Hundsz�hne, Fang- und B�rstenz�hne). R�ckenflosse

und Afterflosse sind weit nach hinten verlagert und bilden zusammen mit der Schwanzflosse ein Ruder, das den

Sto�r�ubern einen schnellen Vorsto� auf die Beute erm�glicht. Die Bauchflossen sitzen in der K�rpermitte. Die

Schwanzflosse ist gegabelt und hat 40 bis 50 Flossenstrahlen, von denen 17 verzweigt sind. Keine Flosse hat

Hartstrahlen. Hechte haben kleine Rundschuppen, das Seitenlinienorgan ist vollst�ndig. Die Schwimmblase ist durch

einen Ductus pneumaticus mit dem Vorderdarm verbunden. Hechte werden, je nach Art, 40 Zentimeter bis maximal

1,80 Meter lang. Die Anzahl der Wirbel betr�gt 43 bis 67.

Hecht im Haus des Meeres in Wien

Kettenhecht (Esox niger)

Systematik

Die Gattung Esox hat zwei Untergattungen und f�nf Arten [1] :

� Untergattung Esox

� Hecht (Esox lucius) Linnaeus, 1758

� Muskellunge (Esox masquinongy) Mitchill, 1824

� Amurhecht (Esox reicherti) Dybowski, 1869

� Untergattung Kenoza

� Amerikanischer Hecht (Esox americanus) Gmelin, 1789

� Rotflossenhecht (Esox americanus americanus) Gmelin, 1789

� Grashecht (Esox americanus vermiculatus) Lesueur, 1846

� Kettenhecht (Esox niger) Lesueur, 1818

Der "Tigerhecht" ist eine Kreuzung zwischen dem Europ�ischen Hecht

und dem Muskellunge.

Zus�tzlich zu Esox werden neuerdings auch zwei bisher zu den

Hundsfischen (Umbridae) gez�hlte Gattungen, Dallia und Novumbra

in die Familie Esocidae gestellt. Phylogenetische Untersuchungen in

letzter Zeit haben gezeigt, dass diese Gattungen n�her mit Esox als mit Umbra verwandt sind. Novumbra ist die

Schwestergruppe von Esox, die beide zusammen die Schwestergruppe von Dallia sind. Alle drei Gattungen

zusammen sind die Schwestergruppe von Umbra.[2] [3]

Stammesgeschichte

Fossile Esox-Art ausgestellt im Museum am

L�wentor

Die Familie Esocidae l�sst sich mit den Gattungen Estesox und

Oldmanesox fossil schon in der sp�ten Kreidezeit nachweisen. Aus

dem Pal�oz�n kommt die �lteste bekannte Art der Gattung Esox, E.

tiemani aus Alberta. Die �lteste Esox-Art, die au�erhalb Nordamerikas

gefunden wurde kommt aus dem fr�hen Eoz�n von China. Eine in

Deutschland gefundene Art ist E. lepidotus aus dem Mioz�n von

�hningen [4] .- �ber die Ableitung der Esociformes herrscht (2009)

noch keine Klarheit.
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Europ�ischer Wels

 Europ�ischer Wels 

Europ�ischer Wels (Silurus glanis)

Systematik

Unterkohorte: Ostariophysi

Otophysi

Ordnung: Welsartige (Siluriformes)

Familie: Echte Welse (Siluridae)

Gattung: Silurus

Art: Europ�ischer Wels

Wissenschaftlicher Name

Silurus glanis

Linnaeus, 1758

Der Europ�ische Wels oder Flusswels (Silurus glanis) ist der gr��te reine S��wasserfisch Europas und neben dem

Aristoteleswels (Silurus aristotelis) die einzige europ�ische Art aus der Familie der Echten Welse (Siluridae).

Regional wird er auch als Waller oder Schaidfisch sowie mit zahlreichen Abwandlungen dieser Namen bezeichnet.

Welse sind vorwiegend nacht- und d�mmerungsaktive Raubfische, die sich von lebenden und toten Fischen, aber

auch von Wirbellosen und gelegentlich von kleinen Wasserv�geln und S�ugetieren ern�hren. Ihre Aktivit�t ist im

Jahresverlauf stark von der Temperatur und der Verf�gbarkeit von Beutetieren abh�ngig und erreicht im Fr�hjahr

nach der Winterruhe sowie im Sp�therbst nach dem Ablaichen ein Maximum.

Das Verbreitungsgebiet des Welses erstreckt sich von Mittel- und Osteuropa bis Zentralasien. Dabei werden 

bevorzugt gro�e Fl�sse und Seen mit schlammigem Grund besiedelt, Welse kommen aber auch h�ufig in 

Binnenmeeren mit geringem Salzgehalt, wie dem Kaspischen Meer, sowie in Brackwasserbereichen der Ostsee und 

des Schwarzen Meers vor. Die Art wird seit der Antike befischt und ist heute vor allem in Osteuropa von 

wirtschaftlicher Bedeutung, wo sie zunehmend auch in Aquakultur gezogen wird. In Mitteleuropa sind Welse 

dagegen vorwiegend als Sportfische bei Anglern beliebt und wurden deshalb auch in verschiedenen Gebieten, in 

denen sie urspr�nglich nicht vorkamen, angesiedelt. Die Best�nde sind heute meist stabil, teilweise aber von Besatz
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durch den Menschen abh�ngig.

Etymologie
Der Wels ist von Carl von Linn� 1758 als Silurus glanis wissenschaftlich erstbeschrieben worden. Er ist die Typusart

der Gattung Silurus, die wiederum namensgebend f�r die Familie der Echten Welse (Siluridae) und die Ordnung der

Welsartigen (Siluriformes) ist. Sowohl �Silurus� als auch �glanis� sind dabei lateinische Bezeichnungen f�r den

Wels. Die deutschen Namen �Wels� und �Waller� und ihre regional gebr�uchlichen Abwandlungen gehen

wahrscheinlich auf die gleiche sprachliche Wurzel wie das Wort �Wal� zur�ck, das sich vom germanischen �hwalis�

�ber das altpreu�ische �kalis� ableitet. Der Wels k�nnte dabei als kleiner Wal des S��wassers gesehen worden sein.

Die Bezeichnung als �Schaiden� oder �Schaidfisch�, in Ost�sterreich auch als �Scharn� oder �Scharl�, ist seit dem

Althochdeutschen als �sceida� nachgewiesen, ihr Ursprung ist allerdings unklar. [1]

Merkmale

Wels von vorne mit gut erkennbaren Barteln

Welse sind st�mmige Fische mit langgestrecktem K�rper, gro�em,

breitem Kopf und glatter, schleimiger und vollst�ndig schuppenloser

Haut. Der Rumpf ist im vorderen Bereich kr�ftig gebaut und im

Querschnitt rund, hinter dem After seitlich abgeflacht und schlanker.

Die Zahl der Rippen liegt bei 72 bis 74[2] . Eine vollst�ndig entwickelte

Seitenlinie verl�uft entlang der Flanken und weist 70 bis 75 Kan�lchen

auf. Der Kopf macht mehr als 20 Prozent der Gesamtl�nge aus und ist

breit und abgeflacht mit kleinen Augen, die seitlich hinter einem Paar

langer, knorpelverst�rkter und hoch beweglicher Barteln am Oberkiefer

sitzen. Zwei Paare k�rzerer, unbeweglicher Barteln sitzen am Kinn.

Die vorderen Nasen�ffnungen treten deutlich hervor und liegen auf H�he der Oberkieferbarteln zwischen diesen. Die

hinteren Nasen�ffnungen liegen dicht dahinter und sind gut entwickelt, was auf einen guten Geruchssinn hinweist.

Das Maul ist gro�, breit und oberst�ndig mit, vor allem bei �lteren Tieren, vorragendem Unterkiefer und fleischigen

Lippen. Die Z�hne sind kleine, flache und nach hinten gerichtete B�rstenz�hne. Sie sitzen im Unterkiefer in vier

oder f�nf Reihen, die in der Mitte durch die Kiefernaht geteilt sind. Z�hne sitzen auch am Gaumen- und

Pflugscharbein sowie an den Kiemenb�gen, wo sie besonders klein sind. Die Kiemen�ffnung ist gro� und tief

geschlitzt, ihr h�utiger Rand bedeckt die Basis der Brustflossen. Die Kiemen selbst haben 15 bis 16

Branchiostegalstrahlen, die Kiemenreuse zw�lf Dornen.[2]

Die R�ckenflosse ist sehr klein und sitzt am Ende des ersten K�rperdrittels. Sie hat einen Hartstrahl und drei bis vier

Weichstrahlen. Eine Fettflosse ist nicht vorhanden. Die Brustflossen sind gro� und kr�ftig und reichen bis zum

Ansatz der Bauchflossen. Sie haben einen Hartstrahl, dessen Vorderseite glatt und dessen hinterer Rand gez�hnt ist[2]

, sowie 14 bis 17 Weichstrahlen. Die deutlich kleineren Bauchflossen haben 11 bis 13 Weichstrahlen. Die

Afterflosse verl�uft langgestreckt am stark verl�ngerten Schwanzstiel und hat 84 bis 92 kr�ftige Weichstrahlen. Sie

reicht dicht an die relativ kleine, gerundete und am Ende fast gerade abgeschnitten wirkende, 17- bis 19-strahlige

Schwanzflosse heran, die beiden Flossen sind aber nicht verbunden.[3] [4] [5] [6]

Die F�rbung ist relativ variabel und meist dem Lebensraum angepasst, so dass ruhende Welse gut getarnt sind. Die 

K�rperoberseite ist meist dunkel mit grauer Grundf�rbung, die von schw�rzlich oder blauschwarz �ber dunkelbraun 

bis dunkelolivgr�n variieren kann. Die Seiten sind heller und weisen gelegentlich einen violetten Schimmer auf. 

�ber der Grundf�rbung liegt meist eine wolkige bis t�pfelartige Marmorierung. Der Kopf ist dunkler gef�rbt und 

einfarbig gl�nzend, der Lippensaum kann heller sein. Der Bauch ist hell bis wei�lich, manchmal leicht r�tlich und 

kann einfarbig oder scheckig sein. Die paarigen Flossen sind meist dunkel gelbbraun, braunrot bis br�unlich, die 

unpaaren Flossen bl�ulich schimmernd und violett angelaufen. Neben den normal gef�rbten Tieren kommen auch
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einfarbig schwarzblaue oder albinotische Individuen vor.[3] [5]

Geschlechtsunterschiede

Welse weisen keinen auff�lligen Geschlechtsdimorphismus auf. Die M�nnchen sind bei gleichem Alter aber meist

etwas l�nger, alte Tiere weisen einen kantigeren Oberkiefer auf. Die Weibchen sind schwerer und haben besonders

vor dem Ablaichen einen deutlich geschwollenen Unterleib. Beim M�nnchen ist die After�ffnung schmaler mit

zugespitzter, leicht gerunzelter Geschlechtswarze. Die Geschlechtswarze des Weibchens ist ovaler, geschwollen und

endet gerundet.[3]

Gr��e

Gro�er gefangener Wels, im Maul ist hinter der

Unterlippe der Bereich mit den B�rstenz�hnen zu

erkennen

Welse erreichen, abh�ngig von ihrem Lebensraum, meist K�rperl�ngen

von einem bis eineinhalb Metern und dabei ein Gewicht von etwa 10

bis 50 Kilogramm. Da die Tiere zeitlebens weiterwachsen, k�nnen sie

allerdings auch deutlich gr��er und schwerer werden. Die Angaben

�ber die Maximalma�e unterscheiden sich dabei bei verschiedenen

Autoren betr�chtlich. H�ufig wird heute eine L�nge von bis zu drei

Metern und ein Gewicht von dann 150 Kilogramm angegeben.[4] [5] [6]

Aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert liegen allerdings

Berichte �ber deutlich gr��ere Tiere vor. So wurde von bis zu f�nf

Meter langen und �ber 300 Kilogramm schweren Welsen im Dnepr in

der Ukraine berichtet[7] und ein ohne Eingeweide 375 Kilogramm

schweres Tier soll 1731 in der Oder gefangen worden sein. Diese

Ma�e werden von einigen Autoren bis heute �bernommen und h�ufig

mit der Anmerkung versehen, dass Tiere dieser Gr��e heute nicht mehr

vorkommen.[3] [8] [9] Die verl�sslich dokumentierten gr��ten F�nge im

zwanzigsten Jahrhundert waren ein 2,78 Meter langes Tier aus dem Po

und ein 148 Kilogramm schweres Exemplar, das in Bulgarien gefangen

wurde.[10] Der Wels ist damit der gr��te st�ndig im S��wasser lebende

Fisch Europas. Er wird nur von den St�ren (Acipenser) �bertroffen, die allerdings anadrome Wanderfische sind, die

nur zum Laichen in Fl�sse eindringen.

Das Alter kann anhand der Zuwachsringe der Wirbel oder Brustflossenstrahlen bestimmt werden. Das h�chste

dokumentierte Alter liegt bei 60 Jahren in Gefangenschaft und bei 80 Jahren f�r ein wildlebendes Tier. Sch�tzungen

f�r das m�gliche H�chstalter belaufen sich auf etwa 100 Jahre. [3]

Innere Anatomie und Molekularbiologie

Auf den kr�ftigen, muskul�sen Schlund folgt ein stark dehnbarer Magen, der in drei aufeinanderfolgende Abschnitte

gegliedert ist. Der Darm hat drei Windungen, die Gesamtl�nge des Verdauungstrakts �bersteigt die K�rperl�nge. Die

Leber ist relativ gro�. Die Schwimmblase erstreckt sich �ber etwa 80 Prozent der K�rperh�hle und ist damit auff�llig

gro�. Sie weist eine l�ngs verlaufende Scheidewand auf, ist am hinteren Ende mit der Wirbels�ule und �ber den aus

den Rippenknochen hervorgegangenen Weberschen Apparat mit den H�rorganen verbunden. Die Geschlechtsdr�sen

sind relativ klein und liegen im hinteren Bereich der Bauchh�hle.[3]

Der Chromosomensatz besteht aus 30 Paaren (2n = 60).[9]
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Vorkommen und Best�nde

Verbreitungsgebiet des Welses.

� Urspr�ngliches Verbreitungsgebiet

� K�stenvorkommen

� durch den Menschen etablierte Vorkommen

Das urspr�ngliche Verbreitungsgebiet des Welses erstreckt sich von

der Elbe und dem Doubs in Ostfrankreich �ber S�dschweden, Ost- und

S�dosteuropa (mit Ausnahme der Mittelmeerk�ste) und der T�rkei bis

zum Aralbecken und Afghanistan. Im Flusssystem des Rheins kommt

er nat�rlich bis etwa zur M�ndung des Ills bei Strassburg vor.

Subfossile Funde weisen allerdings darauf hin, dass die Art ehemals

auch weiter n�rdlich im Rhein und seinen Nebenfl�ssen bis zur

M�ndung in die Nordsee vorkam. Ein m�gliches �berbleibsel dieser

fr�heren Verbreitung stellt die Population im Haarlemmermeer in den

Niederlanden dar.[11] Neben stehenden und flie�enden S��gew�ssern

des Inlands findet er sich auch im Kaspischen Meer sowie in Brackwasserbereichen der Ostsee und des Schwarzen

Meers. [4] [12]

Vom Menschen wurde die Art als Aquakultur- und Sportfisch auch au�erhalb des nat�rlichen Verbreitungsgebiets

ausgesetzt, so in Spanien, Italien und Kasachstan. In den Beneluxstaaten und in Frankreich wurde sie erfolgreich

wiederangesiedelt, auch in Gebieten, in denen sie arch�ologisch nicht nachweisbar ist, so in Frankreich ab 1857 im

Gebiet der Rhone. Im S�den Gro�britanniens wurden Welse ab 1880 in Seen ausgesetzt, die Besiedlung gr��erer

Fl�ssen gelang allerdings kaum, wahrscheinlich auf Grund klimatischer Bedingungen. In S�dfinnland und

m�glicherweise auch in D�nemark wurden die ausgewilderten Best�nde wieder ausgerottet. In einigen Regionen, in

denen der Wels urspr�nglich nicht vorkam, wird er heute als Sch�dling angesehen, da er die einheimischen

Fischbest�nde bedroht.[12]

Die Art gilt allgemein als nicht bedroht,[13] die Best�nde sind aber teilweise vom Besatz durch den Menschen

abh�ngig, da die Laichgr�nde h�ufig durch den Ausbau von Fl�ssen bedroht sind.[4] Im Nordwesten des

Verbreitungsgebiets, insbesondere in S�dschweden, ist die Zahl der Welse auf Grund ung�nstiger klimatischer

Bedingungen und weniger geeigneter Lebensr�ume r�ckl�ufig. In Griechenland wurden einzelne Populationen durch

ausgesetzte Aristoteleswelse (Silurus aristotelis) verdr�ngt. In der Berner Konvention wird der Wels in Anhang III

als gesch�tzte Tierart gef�hrt.[9] [12]

Systematik und Evolution
Innerhalb der Gattung Silurus kann der Europ�ische Wels der europ�isch-westasiatischen glanis-Gruppe zugeordnet

werden, die der ostasiatischen cochinchinensis-Gruppe gegen�bergestellt wird. Das Schwestertaxon k�nnte Silurus

triostegus sein, mit dem er die glatte Vorderseite des Brustflossenhartstrahls gemeinsam hat. [2] Neuere

molekularbiologische Untersuchungen zu den Verwandtschaftsverh�ltnissen fehlen allerdings. Innerhalb der Art

Silurus glanis werden keine Unterarten unterschieden.

Der Ursprung der Gattung Silurus liegt wahrscheinlich in Asien, von wo aus sie �ber das Kaspische und Schwarze

Meer, Dnepr, Wolga und Donau nach Westen vordrang. Beim Europ�ischen Wels weisen die Populationen

verschiedener Regionen nur relativ geringe genetische Unterschiede auf, was darauf hinweist, dass die Art sich nach

den Eiszeiten aus einem einzelnen Refugium, wahrscheinlich im Raum der Wolga, ausgebreitet hat.[14] Die �ltesten

Fossilfunde, die dem Europ�ischen Wels zugeordnet werden, sind etwa 8000 Jahre alt.[3]
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Habitat

Uferbereich des Wolgadeltas mit reichem

Bewuchs an Wasserpflanzen

Welse sind w�rmeliebende Fische, die bevorzugt in gro�en, stehenden

oder langsam flie�enden Gew�ssern leben. Brackwasserbereiche in

Flussm�ndungen oder K�stenn�he werden bis zu einem Salzgehalt von

maximal 15 � besiedelt. Sie bevorzugen dabei Flachwasserbereiche

bis maximal etwa 30 Meter Tiefe. Gegen�ber Verschmutzung und

geringen Sauerstoffkonzentrationen sind die Tiere relativ

unempfindlich. Auf Grund eines hohen H�moglobingehalts des Bluts

von 30 bis 35 % sind Welse in der Lage, auch bei geringen

Sauerstoffkonzentrationen von bis zu etwa 3 mg/l zu �berleben. Ihr

physiologisches Temperaturoptimum liegt bei 25 bis 27 Grad Celsius,

es werden aber auch deutlich niedrigere Wassertemperaturen gut

vertragen, wobei allerdings das Wachstum eingeschr�nkt sein kann.

Ausgewachsene Tiere bevorzugen ruhige, mit Wasserpflanzen bewachsene Bereiche und sind standorttreue und

wahrscheinlich territoriale Einzelg�nger. Jungfische im ersten Jahr halten sich dagegen auch in den mittleren,

str�menden Bereich von Fl�ssen auf und k�nnen in Gruppen angetroffen werden.

Lebensweise

Aktivit�t

Welse sind lichtscheu und �berwiegend nachtaktiv, wobei die Aktivit�tsmuster sich allerdings abh�ngig von der

Jahreszeit deutlich unterscheiden k�nnen. Besonders bei fallendem Luftdruck, der mit Hilfe der Schwimmblase

wahrgenommen wird, sind sie auch tags�ber aktiv, sonst ruhen die Tiere bis zum Einbruch der Dunkelheit meist am

Grund zwischen Wasserpflanzen, unter �berh�ngenden Ufern oder Baumwurzeln. Ab Wassertemperaturen von

sieben bis vier Grad Celsius stellen die Tiere die Nahrungsaufnahme ein. Sie �berwintern in Fl�ssen in Uferspalten

oder Gruben in Ufern�he, in Seen im unteren Drittel der Wassers�ule oder auf schlammigem Grund liegend. [12] [3]

Zwischen Mai 2009 und Februar 2011 wurden in dem franz�sischen Fluss Rhne Welse bei atypischen

Verhaltensweisen beobachtet: die normalerweise einzelg�ngerischen Tiere wurden in Gruppen angetroffen, welche

bis zu 44 gro� gewachsene Exemplare umfassten (gr��te beobachtete L�nge: 2,10 Meter). Einerseits handelte es sich

nicht um eine Schwarmbildung, da die Schwimmbewegungen unkoordiniert waren und die Tiere teilweise

zusammenstie�en und andererseits konnte ausgeschlossen werden, dass es den Welsen um Fortpflanzung, der Suche

nach Futter oder den Schutz vor Angreifern gegangen sein k�nnte. Diese Gruppen erreichten eine Biomassedichte

von bis zu 40 Kilogramm pro Quadratmeter Flussgrund.[15]

Ern�hrung und Beutefang

Welse sind opportunistische Raubfische, die als Beute nahezu alles annehmen, was von der Gr��e her bew�ltigt

werden kann. Den gr��ten Anteil machen dabei meist diejenigen Fische aus, die in dem entsprechenden Gew�sser

dominieren wie zum Beispiel Schleien, Rotaugen oder Karpfen. Neben lebenden und toten Fischen werden auch

Amphibien, Krustentiere, Insekten, W�rmer und andere Wirbellose, junge Wasserv�gel, sowie gelegentlich Pflanzen

und S�ugetiere, vor allem Nager, gefressen. Im Vergleich zu anderen gro�en S��wasserraubfischen wie Hecht oder

Zander fressen gro�e Welse Beutetiere sehr unterschiedlicher Gr��e, was zu einer effektiveren Nutzung des

Nahrungsangebots f�hrt. Aus diesem Grund haben Welse einen geringeren Einfluss auf den Bestand wirtschaftlich

bedeutender Fischarten.



Europ�ischer Wels 149

Kopf eines albinotischen Welses mit gut

erkennbaren Barteln

Die Beute wird vorwiegend nachts gefangen, wobei die Augen

wahrscheinlich keine Rolle spielen. Welse verf�gen �ber einen

hervorragenden Geruchs- und Geschmackssinn, der Rezeptoren f�r

s��, sauer, bitter und salzig umfasst, die sich im Maul, an den Lippen,

auf den Barteln, aber auch an den Flossen, sowie in der Haut des

Kopfes und des Vorderk�rpers befinden. Das Geh�r der Tiere ist

extrem empfindlich und besonders auf Ger�usche von �ber der

Wasseroberfl�che spezialisiert, was durch eine Verbindung der

Schwimmblase mit den H�rorganen �ber den aus den Rippenknochen

hervorgegangenen Weberschen Apparat erreicht wird. Daneben

besitzen Welse Elektrorezeptoren und einen ausgepr�gten Tastsinn, der

auf den Barteln, dem Unterkiefer und dem Seitenlinienorgan beruht. Beutefische werden meist verfolgt und von

hinten erfasst, wobei chemische und hydrodynamische Signale im Nachstrom fliehender Fische zur Orientierung

genutzt werden.

Die Nahrungsaufnahme ist stark von der Wassertemperatur abh�ngig. W�hrend von November bis M�rz fast keine

Nahrung aufgenommen wird, beginnt mit der h�heren Verf�gbarkeit von Beutetieren im Fr�hjahr eine Phase

intensiverer Nahrungsaufnahme. Im Juni und Juli wandern viele Fische in tiefere Gew�sser, so dass die Welse

weniger Beute machen. Nach der Laichzeit im August folgt ein weiterer H�hepunkt der Nahrungsaufnahme.[3] [12]

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Laichzeit der Welse ist abh�ngig von der Wassertemperatur und beginnt meist, wenn diese auf 17 bis 18 Grad

Celsius angestiegen ist. In Ungarn beginnt sie bereits Anfang April, in Mitteleuropa f�llt sie meist auf die Monate

Mai bis Juli. Das M�nnchen bereitet einen Laichplatz vor, indem es eine ufernahe Grube, meist in 40 bis 60

Zentimetern Wassertiefe und h�ufig von Weidenwurzeln gesch�tzt, mit Schwanzschl�gen aussp�lt und weiches

Pflanzenmaterial mit dem Maul an den Untergrund presst. Hier wartet es auf ein geeignetes Weibchen. Dem

Laichakt geht ein st�rmisches Vorspiel voraus, bei dem das M�nnchen seine Partnerin nahe der Wasseroberfl�che

verfolgt. Die Paarung findet meist in den Abendstunden bei Wassertemperaturen von 22 bis 23 Grad Celsius statt.

Das M�nnchen umschwimmt dabei das Weibchen, treibt es um das Nest und st��t mit dem Maul gegen seinen

Bauch. �ber dem Nest schwimmt das M�nnchen an die Seite des Weibchens und windet sich um dessen

Bauchpartie. Nach wenigen Sekunden befreit sich das Weibchen, sinkt zum Grund und l�sst die Eier ab, gefolgt von

der Spermienabgabe des M�nnchens. Der gesamte Prozess wiederholt sich im Laufe von eineinhalb bis zwei

Stunden mehrmals. Menge und Gr��e der Eier schwanken mit dem Ern�hrungszustand und der Gr��e des

Weibchens, pro Kilogramm K�rpergewicht werden etwa 20000 bis 25000 Eier produziert, die einen Durchmesser

von 1,4 bis 2 Millimeter aufweisen. Nach der Befruchtung schwellen die Eier an und k�nnen bis zum

Schlupfzeitpunkt einen Durchmesser von 4,5 Millimeter erreichen. Sie sind sehr klebrig und bilden gro�e Klumpen,

in die Wasser nur schlecht eindringt, was zu einer schlechten Sauerstoffversorgung und zu Verpilzung f�hren kann.

Das M�nnchen bleibt m�glicherweise deswegen bis zum Schl�pfen der Brut beim Gelege, bewacht es und f�chelt

ihm alle drei bis f�nf Minuten mit der Schwanzflosse frisches Wasser zu.[3]

Die kaulquappen�hnlichen Larven schl�pfen, abh�ngig von der Wassertemperatur, nach zwei bis drei Tagen. 

Unmittelbar nach dem Schl�pfen ist der Nachwuchs weitestgehend hilflos und sinkt auf den Gew�ssergrund, nach 

weiteren zwei bis drei Tagen beginnen die Tiere sich aktiv zu bewegen. Sie sind sehr lichtempfindlich, sterben im 

direkten Sonnenlicht ab und suchen nach M�glichkeit dunkle Gew�sserbereiche auf. Der Dottersack ist nach etwa 

zehn Lebenstagen aufgebraucht, ab diesem Zeitpunkt beginnen die Larven ihre Nahrung am Grund aber auch im 

Freiwasser zu suchen. Zu Beginn ern�hren sie sich vorwiegend von Zooplankton, sp�ter erweitert sich das 

Nahrungsspektrum um Krebstiere, Insektenlarven, kleine Schnecken und Tubifex. Nach etwa zwanzig Tagen 

beginnen die larvalen Merkmale zu verschwinden, zu diesem Zeitpunkt haben die jungen Welse eine L�nge
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zwischen 2,2 und 2,5 Zentimetern erreicht. Ab einer K�rperl�nge von 2,5 bis drei Zentimeter beginnen sie anderer

Fischbrut nachzustellen. Bei Nahrungsmangel kommt es unter dem Welsnachwuchs zu Kannibalismus, der sich bei

anhaltendem Mangel verst�rkt. Auch pflanzlicher Detritus wird abh�ngig von der Nahrungsverf�gbarkeit in

gewissen Mengen aufgenommen. Generell machen aber im ersten Lebensjahr Wirbellose den weitaus gr��ten Teil

der aufgenommenen Nahrung aus.[3]

Welse wachsen schnell heran und erreichen im ersten Jahr eine L�nge von durchschnittlich 20 bis 30 Zentimetern,

maximal fast einen halben Meter und bis zu 500 Gramm Gewicht. Mit zwei Jahren werden im Schnitt 40 Zentimeter

erreicht und ein Meter mit etwa sechs bis sieben Jahren. Der gr��te Teil des Wachstums findet temperatur- und

nahrungsabh�ngig im Fr�hjahr statt. Daher variieren die Wachstumsraten in verschiedenen Regionen des

Verbreitungsgebiets abh�ngig vom Klima deutlich. Die Geschlechtsreife wird bei einem Gewicht von ein bis zwei

Kilogramm mit etwa drei bis vier Jahren erreicht, in kalten Klimaten aber auch erst mit etwa neun Jahren. Mit dem

Erreichen der Geschlechtsreife nimmt die Rate des L�ngenwachstums ab, daf�r steigt die relative Gewichtszunahme.

Insgesamt sind die Wuchsraten bei M�nnchen bezogen auf L�nge und Gewicht h�her als bei den Weibchen.[12] [4]

Krankheiten und Parasiten

Etwa 4 mm gro�e Fischlaus

Verschiedene Erkrankungen und Parasiten des Welses sind aus

Untersuchungen an Wildf�ngen und vor allem aus Beobachtungen in

der Aquakultur bekannt. Besonders die Eier sind gegen�ber Bakterien,

Pilzen, Parasiten und Verlusten durch Wasserinsekten wie K�fer,

Wanzen und Libellenlarven anf�llig. Erwachsene Tiere sind Wirte f�r

verschiedene Bakterien, darunter Flavobakterien und Arten der

Gattungen Aeromonas und Vibrio. An eukaryotischen Parasiten

wurden �ber 50 verschiedene Arten beschrieben, darunter verschiedene

Einzeller wie Sporentierchen (Apicomplexa), aber auch Nematoden,

Bandw�rmer und Fischl�use. In Welszuchten gehen die st�rksten

Verluste auf Ichthyophthiriose zur�ck. Ein artspezifisches Virus, das

�European sheatfish virus� (ESV) aus der Gattung Ranavirus in der

Familie der Iridoviridae, wurde 1989 beschrieben. Daneben ist die Art

auch f�r Viren aus der Familie der Rhabdoviridae wie den Erreger der Fr�hlingsvir�mie der Karpfen empf�nglich. In

freier Wildbahn spielen Erkrankungen und Parasitenbefall besonders als Folge von Umweltstress wie

Verschmutzung oder Sauerstoffmangel eine Rolle, w�hrend in der Aquakultur teilweise ganze Jungfischanzuchten

erkranken und sterben k�nnen.[3] [12]

Kulturelle Bedeutung und Nutzung

Historische Welsdarstellung von 1886

Auf Grund seiner Gr��e und auff�lligen Gestalt ist der Wels ein

bekannter Fisch, der besonders in Osteuropa Eingang in Sagen und

Legenden gefunden hat. Sein Fleisch und Fett wurde mancherorts zu

Heilzwecken eingesetzt.[8] Im vierten Jahrhundert wurde er von dem

r�mischen Dichter Decimus Magnus Ausonius als nostrae mitis

balaena Mosellae (�unsere zahmer Wal aus der Mosel�) bezeichnet.[1]

In den Medien wird heute immer wieder �ber au�ergew�hnlich gro�e

F�nge berichtet sowie gelegentlich �ber Angriffe auf Haustiere. Ein

bekannter Fall, der ein nationales und internationales Presseecho fand, war der Wels �Kuno� im Volksgarten-Weiher

bei M�nchengladbach, der 2001 einen jungen Dackel gefressen haben soll.[16] Junge Welse lassen sich au�erdem gut 

in Kaltwasseraquarien halten, wogegen gr��ere Tiere empfindlicher sind und sich nur f�r gro�e Schauaquarien
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eignen. F�r diese werden albinotische Welse gezielt gez�chtet.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Welses ist in den verschiedenen Regionen seines Verbreitungsgebiets

unterschiedlich. In Ost- und S�dosteuropa wird er kommerziell befischt und zunehmend auch in Aquakultur

gezogen. Sein Fleisch ist wei�, mild im Geschmack, gr�tenarm und hat einen Fettgehalt von sechs bis acht

Prozent.[17] Es wird frisch, getrocknet, ger�uchert oder gesalzen vermarktet. Die Eier werden am Kaspischen Meer

teilweise als Kaviar verwendet. Schwimmblase und Knochen k�nnen zu Leim oder Gelatine, die Haut zu Leder

verarbeitet werden. In Mitteleuropa gilt er dagegen oft als potentieller Sch�dling, der die wirtschaftlich genutzten

Karpfen- und Schleienbest�nde reduziert. Da er allerdings vorwiegend wirtschaftlich unbedeutendere Fische frisst,

kann sein Einfluss auf die Nutzfischbest�nde auch positiv sein. Gelegentlich wurden Welse zur biologischen

Kontrolle von Karpfenfischen eingesetzt, wozu sie sich allerdings auf Grund ihres relativ breiten Beutespektrums

schlechter eignen als andere Raubfische. Au�erhalb der kommerziellen Fischerei ist der Wels ein beliebter

Sportfisch.[12] [8]

Fischerei

Angler mit gefangenem Wels

Im Donauraum werden Welse mindestens seit dem zweiten

Jahrhundert mit verschiedenen Methoden befischt. Hierzu wurden

meist Ber�hrungsnetze eingesetzt, die aus einem Grundteil und zwei

mit einer Rute verbundenen Fl�geln bestehen und bei Kontakt mit dem

Fisch aus dem Wasser gehoben werden konnten. Alternativ wurde ein

hohler Baumstamm als m�glicher Unterschlupf versenkt und

regelm��ig aus dem Wasser gehoben und kontrolliert. Daneben waren

Unterwasserz�une gebr�uchlich, bei denen die Welse in Durchl�sse

getrieben wurden, wo sie mit einer Reuse oder von einem mit

Stecheisen ausger�steten Fischer gefangen wurden. Auch der Fang mit

Leine und Haken, h�ufig mit Rindfleisch als K�der, sowie die

Hamenfischerei waren gebr�uchlich, wobei bei letzterer gezielt die Unterschlupfm�glichkeiten in Ufern�he

abgesucht wurden. Der moderne Welsfang setzt meist Reusen oder Grundangelruten ein. Der weltweite Fang betr�gt

�ber 10.000 Tonnen pro Jahr, wobei der gr��te Teil der F�nge auf die Staaten der GUS entf�llt.[8]

Aquakultur

Europ�ische Welse werden seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts vor allem in Ungarn in Teichkulturen

gez�chtet. Seit den sp�ten 1950er Jahren wurde die Kultur auch in anderen L�ndern Ost- und sp�ter auch S�dost-

und Mitteleuropas eingef�hrt. Neben der Haltung in Teichen hat hier die Kultur in Netzen innerhalb gr��erer

Gew�sser und in modernen Kreislaufanlagen zunehmende Bedeutung. Welse k�nnen in Gefangenschaft

halbk�nstlich oder k�nstlich vermehrt werden. Die halbk�nstliche Vermehrung geschieht dabei durch gezieltes

Umsetzen in Laichgew�sser mit geeignet vorbereiteten Nestern. Zur k�nstlichen Vermehrung werden die Tiere durch

das Injizieren von Hypophysenextrakt behandelt, wonach die Geschlechtsprodukte durch Abstreifen gewonnen und

k�nstlich zusammengebracht werden k�nnen.

Der Umfang der Aquakultur Europ�ischer Welse betrug etwa 2000 Tonnen au�erhalb Russlands, wovon etwas �ber

die H�lfte auf Bulgarien entfiel. Problematisch sind vor allem die relativ hohen Kosten im Vergleich zu den

au�erhalb Europas gez�chteten Welsen aus den Familien der Haiwelse (Pangasiidae), Katzenwelse (Ictaluridae) und

Kiemensackwelse (Clariidae). Um die Ertr�ge zu steigern, wurden Versuche unternommen, eingeschlechtliche

Best�nde zu erzeugen, wobei M�nnchen ein schnelleres Wachstum und h�here Schlachtausbeuten aufweisen als die

Weibchen. Versuche mit triploiden Tieren f�hrten zu verringertem Wachstum und geringeren �berlebensraten. [8]

[17]
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Schwarzstorch

 Schwarzstorch 

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Systematik

Klasse: V�gel (Aves)

Ordnung: Schreitv�gel (Ciconiiformes)

Familie: St�rche (Ciconiidae)

Gattung: Eigentliche St�rche (Ciconia)

Art: Schwarzstorch

Wissenschaftlicher Name

Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)

Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist neben dem Wei�storch (Ciconia ciconia) die einzige in Europa br�tende Art

aus der Vogelfamilie der St�rche (Ciconiidae).

Im Gegensatz zum Wei�storch ist der Schwarzstorch ein scheuer Bewohner alter, geschlossener W�lder, die Still-

und Flie�gew�sser aufweisen. Trotz des sehr gro�en Verbreitungsgebietes werden keine Unterarten unterschieden.

Aussehen
Der Schwarzstorch ist etwas kleiner als der Wei�storch (Ciconia ciconia). Oberseite, Kopf, Hals und Vorderbrust 

sind metallisch gl�nzend schwarz, das Gefieder schillert metallisch je nach Lichteinfall gr�nlich, purpurn, aber auch 

kupferfarbig. Nur Brust, Bauch, der rumpfnahe Teil des Unterfl�gels sowie die Unterschwanzdecken sind wei�. Die 

Weibchen sind nur geringf�gig matter gef�rbt als die M�nnchen, ihr Schnabel ist meistens gerade, w�hrend jener der 

M�nnchen ganz leicht aufw�rts gebogen erscheint. In Gewicht und Gr��e besteht zwischen den Geschlechtern kein 

Unterschied. Schnabel und Beine des adulten Vogels sind w�hrend der Brutzeit leuchtend rot, im Schlichtkleid aber 

br�unlich bis matt dunkelrot. Auch die nackten Hautpartien rund um die Augen sowie der Schnabelansatz sind 

w�hrend der Brutsaison leuchtend r�tlich gef�rbt. Die Beine der Jungv�gel sind im ersten Jahr gelbgr�nlich und
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wechseln langsam �ber br�unliche T�ne ins R�tliche. Ihr Schnabel ist dunkelbraun mit einem leicht rostroten

Anflug. Die Gefiederfarbe ist stumpfer, eher tief braunschwarz, der metallische Schimmer fehlt.

Adulter Vogel Jungvogel

Flugbild und Flug

Auch im Flug ist der Schwarzstorch in seinen pal�arktischen Brutgebieten kaum zu verwechseln. Im

�berwinterungsgebiet k�nnen bei fl�chtiger Betrachtung Verwechslungen mit dem bedeutend kleineren

Abdimstorch (Ciconia abdimii) vorkommen. Der Schwarzstorch fliegt wie alle Eigentlichen St�rche mit

ausgestrecktem Hals und ausgestreckten Beinen, die deutlich das Schwanzende �berragen, Kopf und Schnabel sind

leicht abgesenkt. Die Fl�gel sind etwas schmaler als die des Wei�storches, deutlicher im Fl�gelbug (Karpalgelenk)

abgewinkelt, jedoch ebenso tief gefingert.

Der Flug des Schwarzstorches wirkt leichter und beh�nder als der des Wei�storches. In Anpassung an seinen

Lebensraum hat er eine Flugtechnik entwickelt, bei der die Fl�gel im Karpalgelenk stark abgewinkelt werden,

wodurch die gro�e Fl�gelspannweite von bis zu zwei Metern erheblich reduziert wird. Diese Flugweise erm�glicht

ein problemloseres Einfliegen in den Kronenbereich und ein besseres Man�vrieren im Wald. W�hrend der Balz- und

territorialen Synchronfl�ge spreizen Schwarzst�rche h�ufig die leuchtend wei�en Unterschwanzfedern, ein

Verhalten, das in der Fachsprache als Flaggezeigen oder Ausflaggen bekannt ist.

Flugbild eines Schwarzstorchs Auffliegender Schwarzstorch
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Ma�e und Gewicht

Die Gesamtl�nge des Schwarzstorches betr�gt im Mittel knapp 100 Zentimeter, er ist damit um etwa zehn Prozent

kleiner als ein durchschnittlich gro�er Wei�storch. Ein adulter Vogel wiegt fast drei Kilogramm, ein Erstzieher etwa

zweieinhalb. Damit sind Schwarzst�rche im Durchschnitt um 10 bis 20 Prozent leichter als Wei�st�rche. Bei einer

Fl�gell�nge von bis zu 57,5 Zentimetern kann die Gesamtspannweite knapp zwei Meter erreichen. Der Schnabel

eines erwachsenen Vogels ist bei einer Schnabelh�he von etwa drei Zentimetern bis zu 19,5 Zentimeter lang.

Stimme
Im Gegensatz zum Wei�storch ist der Schwarzstorch stimmbegabt. Zwar kommt auch bei ihm Schnabelklappern als

Instrumentallaut vor, doch verf�gt er au�erdem �ber ein breites Repertoire an lauten und leisen Rufen und Ges�ngen.

W�hrend der Balz, vor allem beim Synchronfliegen und bei Nestanfl�gen, ist ein nicht sehr lautes,

melodisch-fl�tendes Fliie-h��, das verschiedentlich variiert und moduliert wird, zu h�ren. Es kann entfernt etwa an

den Flugruf des Wespenbussards erinnern. In Aggressionssituationen wird dieses Gesangselement lauter, sch�rfer,

zuweilen auch scharf fauchend. Daneben verf�gen Schwarzst�rche �ber ein breites Band an verschiedenen

Kontaktlauten und Kontaktrufen. Schnabelklappern ist entweder ein Stress- oder Erregungsklappern. Es geht der

Kopulation voraus und ist auch in Aggressionssituationen zu h�ren.

Die Jungv�gel betteln ausgiebig mit verschiedenen, zum Teil etwas entenartig klingenden Lauten. �ltere

Jungst�rche sto�en in Bedrohungssituationen einen tiefen, auf uuuaaa vokalisierten Laut aus, der unter

Vogelkundlern als Gr�len bekannt ist.

Lebensraum
Anders als sein bekannterer Verwandter, der Wei�storch, lebt der Schwarzstorch meistens verborgen in alten, aber

nicht zu dichten, reich strukturierten W�ldern; Laubw�lder und Laubmischw�lder mit Lichtungen, Flie�gew�ssern,

T�mpeln und Teichen sind sein idealer Lebensraum. Ebenso geh�ren waldnah gelegene, feuchte, extensiv genutzte

Wiesen zu einem optimalen Schwarzstorchhabitat. Alte Schwarzstorchreviere liegen fast immer in geschlossenen,

meistens �ber 100 Hektar gro�en Waldgebieten. Mit der dichteren Besiedelung und dem daraus resultierenden

Mangel an optimalen Brutpl�tzen wurden in den letzten Jahren auch Brutansiedelungen in kleinen Waldgebieten, in

Einzelf�llen sogar in kleinen Feldgeh�lzen festgestellt.

Schwarzst�rche sind sehr empfindlich gegen�ber St�rungen und meiden daher weitgehend die N�he von

menschlichen Siedlungen; die verschiedentlich aufgestellte Behauptung, der Schwarzstorch br�te in Transkaukasien

auch im Bereich menschlicher Siedlungen, lie� sich durch neuere Untersuchungen nicht st�tzen.

Verbreitung
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orange: Sommervogel

blau: Winterverbreitung

gr�n: Standvogel

In Nord- und Mitteleuropa kommt der Schwarzstorch in gr��erer

Regelm��igkeit, aber immer noch sehr l�ckenhaft etwa �stlich von 11

bis 13� �stlicher L�nge vor. Die westlich davon liegenden

Brutvorkommen sind mit Ausnahme der zum Gro�teil residenten

iberischen Populationen Ausbreitungsgebiete, die erst seit wenigen

Jahren besiedelt werden. Ein weit vorgeschobener Ausbreitungskeil

reicht derzeit von den Waldgebieten der belgischen und

luxemburgischen Ardennen �ber Nordost- und Zentralfrankreich

s�dwestw�rts bis ins Perigord. Im Norden br�tet die Art von D�nemark

nach Osten bis Ussurien an der Pazifikk�ste. Die Nordgrenze seiner

pal�arktischen Verbreitung schwankt um 60� N, die S�dgrenze ist

uneinheitlich, da die Art W�sten- und Steppengebiete nicht dauerhaft

besiedelt.

In seinem gesamten asiatischen Verbreitungsgebiet ist der Schwarzstorch ein sehr seltener Brutvogel mit nur �u�erst

l�ckenhafter Verbreitung.

Weitgehend isolierte Vorkommen bestehen in Westspanien und Ostportugal, in der n�rdlichen T�rkei, im

Kaukasusgebiet, in S�dwestafghanistan, auf der Koreanischen Halbinsel sowie in der Republik S�dafrika nordw�rts

bis Simbabwe und Sambia. Wie sich diese s�dafrikanischen Best�nde entwickelt haben, ist nicht bekannt; zur Zeit

stehen sie in keinem Zugzusammenhang mit den europ�ischen und asiatischen Populationen.

Die vertikale Verbreitung der Vorkommen ist sehr unterschiedlich und reicht in Europa von den Tieflandgebieten bis

in die submontane Stufe der Laubmischw�lder, in Zentralasien werden ausschlie�lich W�lder der submontanen und

montanen Stufe besiedelt.

Nahrung
Die Nahrung des Schwarzstorches setzt sich in viel h�herem Ma�e als beim Wei�storch aus Tieren zusammen, die

im oder am Wasser leben. Dabei spielen Fische und Rundm�uler die gr��te Rolle. Daneben werden auch abh�ngig

vom verf�gbaren Angebot Amphibien und Wirbellose erbeutet; der Anteil der S�ugetiere ist im Vergleich zum

Wei�storch gering.

Juveniler Schwarzstorch mit sehr gro�em Fisch

Unter den Fischen geh�ren offenbar Forellen zur Hauptbeute, gefolgt

von Groppen, Aalen und w�hrend der ersten beiden F�tterungswochen

Elritzen und Bachschmerlen. Dort, wo Bachneunauge und

Flussneunauge in Schwarzstorchhabitaten vorkommen, z�hlen auch

diese Rundm�uler zu den Beutetieren der Art. Genauere Angaben zu

erbeuteten Amphibien sind kaum vorhanden, es scheint sich jedoch vor

allem um Fr�sche und Molche zu handeln, w�hrend Kr�ten wohl nur

bei starker Nahrungsknappheit angenommen werden. Reptilien,

insbesondere junge Ringelnattern, wurden selten als Beutetiere

festgestellt.

Unter den Wirbellosen �berwiegen ebenfalls wassergebundene, zumindest aber feuchtigkeitsliebende Arten, wie

verschiedene Schwimmk�fer, Wasserk�fer und deren Larvenstadien, sowie in nicht unbetr�chtlichem Ausma� die

Larven verschiedener K�cherfliegen und Libellen.
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Adulter Schwarzstorch auf Nahrungssuche

Welchen Anteil S�ugetiere, insbesondere Echte M�use, W�hlm�use

und Spitzm�use, an der Nahrung haben, ist nicht genau bekannt. In den

Speiballen sind ihre Reste auf Grund der weitgehend vollst�ndigen

Verdauung der Fisch- und Amphibiennahrung jedoch wahrscheinlich

�berrepr�sentiert.

Ferner nimmt der Schwarzstorch regelm��ig Pflanzen zu sich und

verf�ttert sie auch an die Jungen. Haupts�chlich handelt es sich dabei

um Moose und Wasserpflanzen. Verschiedene Autoren sprechen dieser

vegetarischen Beikost eine Funktion bei der Gew�llebildung zu und

vermuten auch, dass sie den Storch mit gewissen Spurenelementen, vor

allem mit Mangan versorgt.

Nahrungserwerb

Die Nahrung wird meistens gemessen schreitend im Wasser, an feuchten Waldstellen oder auf feuchten Wiesen

erbeutet. Kurze, schnelle Verfolgungen unter Zuhilfenahme der Fl�gel kommen vor. Schwarzst�rche jagen meistens

in seichtem Wasser, doch wurden auch St�rche bis zum Bauchgefieder im Wasser watend beobachtet. Der

Schwarzstorch jagt sowohl auf Sicht als auch sensorisch durch Sondierungsbewegungen des Schnabels im Schlamm

oder tr�ben Wasser, obwohl sein bevorzugtes Nahrungshabitat klare B�che mit kiesigem Untergrund sind. H�ufig

werden bei der Wasserjagd die Fl�gel ausgebreitet, eine Methode, die Fl�gelmanteln oder englisch canopy feeding

genannt wird. M�glicherweise werden dadurch die Lichtreflexionen auf dem Wasser gemildert, es k�nnte aber auch

sein, dass den verfolgten Fischen durch die Lichtabschirmung eine Fluchth�hle vorget�uscht wird und sie so leichter

zu erbeuten sind.

Die Beute wird nicht aufgespie�t, sondern mit dem Schnabel ergriffen. Gr��ere Beutetiere werden noch im Schnabel

weichgeknetet, bevor sie mit dem Kopf voran verschlungen werden. Um die Beutetiere zu wenden, werden sie

zuweilen in die Luft geschleudert, manchmal aber auch am Gew�sserrand abgelegt und erst dort verzehrt.

Verhalten

Allgemein

Wohl in seinem gesamten Verbreitungsgebiet ist der Schwarzstorch ein scheuer Kulturfl�chter, der zum Teil �u�erst

sensibel auf St�rungen in seinem Brutgebiet reagiert. Vor allem in den ersten Wochen nach der Ankunft im

Brutgebiet ist diese St�ranf�lligkeit sehr ausgepr�gt.

Seine Aktivit�t beginnt mit dem ersten Nahrungsflug in der Morgend�mmerung und endet kurz nach

Sonnenuntergang. Er ist w�hrend der Brutzeit streng territorial und auch au�erhalb dieser weniger gesellig als der

Wei�storch. Auf dem Zug finden sich jedoch gr��ere Gruppen zusammen, die gemeinsam Rast- und Ruhepl�tze

sowie die Nahrungsgr�nde aufsuchen.

Ruhe- und Komfortverhalten

Schwarzst�rche f�hren eine sehr penible Gefiederpflege durch und baden gerne und ausgiebig (�Komfortverhalten�).

Dabei tauchen sie mit dem gesamten K�rper ins Wasser. Bei Alt- und Jungv�geln wird regelm��ig soziale

Gefiederpflege festgestellt. W�hrend der Ruhe- und Schlafperioden stecken die St�rche den Schnabel ins

aufgeplusterte Hals- und Brustgefieder; oft stehen sie in diesen Ruheperioden auf einem Bein. W�hrend der

Huderperiode schl�ft das Weibchen im Nest, das M�nnchen sucht seinen Schlafplatz in der unmittelbaren

Umgebung, in der Regel mit gutem Sichtkontakt zum Nest. Wenn die Jungen nicht mehr gehudert werden m�ssen,

schl�ft ein Altvogel stehend am Nestrand.
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Aggressionsverhalten

W�hrend der Balz- und Brutzeit ist der Schwarzstorch streng territorial. Das Territorium wird w�hrend der

Reviergr�ndung durch eindrucksvolle Revierfl�ge markiert, Eindringlinge werden energisch davon ferngehalten.

Artgenossen werden vom Nest mit seltsam anmutenden T�nzen vertrieben. Dabei str�ubt der Vogel die wei�en

Unterschwanzdecken, tritt von einem Bein auf das andere und f�hrt mit dem Kopf schl�ngelnde Bewegungen aus.

H�ufig ist dieser Tanz von st�hnenden Rufreihen begleitet. Angriffe mit K�rperkontakt unterbleiben aber meistens;

sie wurden unter Artgenossen selten beobachtet, k�nnen aber recht heftig sein und zu Verletzungen f�hren. Solche

Auseinandersetzungen werden auch im Fluge ausgetragen.

Brutbiologie
Schwarzst�rche f�hren eine, wie neueste Beobachtungen zeigen, nicht immer ganz monogame Brutsaisonehe. Sie

werden fr�hestens im dritten Lebensjahr geschlechtsreif, schreiten aber meistens erst ein Jahr sp�ter zur ersten Brut.

Auf Grund der sehr gro�en Brutplatztreue beider Partner kommt es h�ufig zu Wiederverpaarungen, auch �ber viele

Jahre hinweg. Der zuerst im Brutrevier ankommende Vogel � es handelt sich dabei h�ufiger um das M�nnchen -

wartet auf dem Nest oder nahe dabei auf den Partner; zuweilen, aber nicht immer, beginnt er auch sofort mit

Instandsetzungsarbeiten am Nest oder, bei Revierbegr�ndungen, mit dem Nestbau. Diese Warteperiode kann in

Extremf�llen bis zu 40 Tage dauern, ein oder zwei Wochen sind aber die Regel. Nur selten kommen beide V�gel am

gleichen Tag am Niststandort an. Das vereinte Paar beginnt sofort mit Nestbau oder Nestinstandsetzung und markiert

das Territorium mit eindrucksvollen Schaufl�gen; die dabei in gro�e H�hen aufsteigenden V�gel zeigen immer

synchrone Flugbewegungen, auch w�hrend der simulierten spiraligen Abst�rze, dem sogenannten Wuchteln. H�ufig

werden bei diesen Revierfl�gen die wei�en Unterschwanzdeckfedern gespreizt.

In dieser Zeit kopulieren die St�rche h�ufig, vornehmlich in den Vormittagsstunden und meistens auf dem

Hauptnest.

Neststandort und Nest

Schwarzst�rche bauen umfangreiche Baum- oder Felsennester. Die Baumnester liegen im mittleren, h�ufiger aber im

oberen Drittel verschiedener Laub- und Nadelb�ume, meistens in Stammn�he, gelegentlich aber auch weit vom

Stamm entfernt auf weit ausladenden starken �sten. Unter den Horstb�umen ist eine Bevorzugung der Eiche

festzustellen, wohl vor allem deshalb, weil Eichen schon im mittleren Stammabschnitt starke �ste mit vielen

Verzweigungen ausbilden, die als stabile Nestauflage gut geeignet sind. Bei Baumhorsten liegt der Horst oft auf

�berst�ndern, also B�umen, die andere in der H�he �berragen, h�ufig auch auf Randb�umen an Lichtungen. Solche

Lagen erm�glichen ein leichtes Einfliegen in den Horstbereich. Felsenhorste werden in der Regel auf relativ

niedrigen, oft teilweise oder ganz �berdachten Felssimsen errichtet, wobei die Felsh�he selbst und die H�henlage des

Nestes innerhalb des Felsens sehr unterschiedlich sein kann.

Der Schwarzstorch benutzt seine Nester oft �ber viele Jahre hinweg, setzt sie immer wieder instand und erweitert sie,

sodass sie betr�chtliche Ausma�e und ein gro�es Gewicht erreichen k�nnen, was bei zu schwacher Nestunterlage

nicht selten zu Nestabst�rzen f�hrt. Die Horste sind selten kreisrund, sondern eher rundoval mit Ma�en von etwa 150

¸ 120 Zentimetern bei einer H�he von rund 50 Zentimetern. Diese Ausma�e k�nnen jedoch um Einiges �berschritten

werden. Oft legt ein Revierpaar neben dem Hauptnest noch einige Ausweichnester an.
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Gelege und Brut

Der Zeitpunkt der Eiablage ist von der geographischen Lage und den klimatischen Bedingungen abh�ngig. In

Mitteleuropa beginnt sie selten vor Mitte April. Die westlichen St�rche beginnen eher fr�her zu br�ten, die �stlichen

sp�ter. Die s�dafrikanische Brutzeit f�llt in den dortigen Winter und erreicht ihren Gipfel in den Monaten Juni und

Juli.

Ein Vollgelege besteht am h�ufigsten aus vier rundovalen, anfangs gr�nlichen, sp�ter reinwei�en Eiern in der

mittleren Gr��e von 66 ¸ 48,5 Millimetern. Es kommen auch Gelege mit drei bis sieben Eiern vor. Nachgelege

enthalten selten mehr als drei Eier.

Die Eier werden in Abst�nden von zwei Tagen gelegt; das Weibchen beginnt meistens nach dem zweiten Ei fest zu

br�ten, sodass die K�ken in Abst�nden bis zu sechs Tagen schl�pfen und erhebliche Gr��en- und

Entwicklungsunterschiede zwischen den K�ken bestehen k�nnen. Beide Elternteile br�ten, nachts jedoch immer das

Weibchen. Gelegentlich wird das Weibchen w�hrend der Brutzeit vom M�nnchen mit Nahrung versorgt. Die

mittlere Brutzeit betr�gt 34 bis 38 Tage. In den ersten drei bis vier Wochen werden die Jungst�rche st�ndig von

einem Altstorch bewacht und wenn n�tig gehudert oder beschattet. Die F�tterung �bernimmt zuerst ausschlie�lich

das M�nnchen, nach der zweiten Lebenswoche, manchmal auch erst sp�ter, f�ttern beide Elternteile. Mit 21 Tagen

k�nnen die Jungen zumindest kurzzeitig aufrecht stehen, mit etwa 60 bis 70 Tagen sind sie fl�gge. Die Jungst�rche

werden noch zwei bis vier Wochen von den Eltern betreut und kehren auch noch oft zum Nest zur�ck. Danach

verlassen sie meistens in Zugrichtung und vor den Altv�geln das Aufwuchsgebiet.

Wanderungen

roter Strich: Zugscheide in Europa

orange Pfeile: Hauptzugrichtungen der Westzieher

gelbe Pfeile: Hauptzugrichtungen der Ostzieher

blau: Haupt�berwinterungsgebiete

Der Schwarzstorch ist im gr��ten Teil seines gro�en

Verbreitungsgebietes ein obligater

Langstreckenzieher, nur Teile der Populationen in

Westspanien und Ostportugal sowie die

s�dafrikanischen Schwarzst�rche sind Standv�gel.

Wie der Wei�storch ist auch der Schwarzstorch vor

allem ein Thermikzieher, der aber in gr��erer Zahl

als dieser das Mittelmeer �berquert, da er l�ngere

Strecken im Schlagflug zur�cklegen kann. Die

Sahara wird meistens auf k�stennahen Strecken

umflogen, beziehungsweise nur in ihren

Randbereichen gestreift. Ein nicht unbetr�chtlicher

Teil der St�rche w�hlt jedoch auch Oasenrouten und

�berquert die zentrale Sahara.

Westzieher

Unter den Westziehern w�hlen etwa 10 Prozent die

Passage Sizilien � Cap Bon, Tunesien, w�hrend die

Inselbr�cke der �g�is seltener beflogen wird. In der

Regel �berfliegen die Westzieher das Mittelmeer

jedoch in der Umgebung von Gibraltar. Mit der

fortschreitenden Westausbreitung der Art steigt auch

die Anzahl der Westzieher, die zum Teil schon in

S�dspanien und S�dportugal �berwintern, meistens

aber bis Westafrika, insbesondere in die Niger-Feuchtgebiete und nach Senegambien weiterziehen.
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Ostzieher

Die Ostzieher w�hlen die Bosporus-Sinai-Niltal-Route und �berwintern in Ostafrika. Die �berwinterungsgebiete der

in Mittelasien br�tenden St�rche liegen zum Teil ebenfalls in Ostafrika sowie in Indien s�dlich des Himalayas, aber

meistens n�rdlich des �quators, die der Fernostst�rche in Indochina sowie im s�dlichen China. Die asiatischen

Hochgebirge werden oft �berflogen; ziehende St�rche wurden im Karakorum in H�hen von 8000 Metern beobachtet.

Zugscheide in Europa

Die uneinheitliche Zugscheide zwischen Ost- und Westziehern liegt im �stlichen Mitteleuropa etwa bei 16� Ost und

zieht sich nach Norden bis auf etwa 10� Ost. Die Zugscheiden der asiatischen Populationen sind nicht bekannt. Die

s�dafrikanischen St�rche nomadisieren au�erhalb der Brutzeit.

Zugzeiten in Europa

Der Wegzug der St�rche aus ihren Brutr�umen beginnt Mitte August mit dem Abzug der Jungst�rche und dauert bis

Ende September. Innerhalb der Zugscheidengebiete kommt es vor, dass sowohl Partner als auch Geschwister

unterschiedliche Routen w�hlen. Die Zugleistungen beim Wegzug liegen zwischen 100 und 250 Tageskilometern

mit Tagesmaximalstrecken von �ber 500 Kilometern. Der Heimzug erfolgt etwas z�giger; ab Mitte M�rz treffen die

ersten mitteleurop�ischen St�rche wieder im Brutgebiet ein.

Bestand und Bedrohung

Schwarzstorch im Duisburger Zoo

Die europ�ischen Schwarzstorchbest�nde nehmen besonders im

Westen Mitteleuropas seit etwa 25 Jahren leicht zu. Im Osten hingegen

bestehen uneinheitliche Bestandsentwicklungen, in einigen Staaten

sind auch erhebliche Bestandsabnahmen festzustellen. Auffallend ist

die vergleichsweise geringe Reproduktionsrate der Ostst�rche,

w�hrend die der Westst�rche anhaltend hoch bleibt. �ber die

Bestandssituation in Mittel- und Ostasien liegen keine aktuellen

Angaben vor, Einzelzahlen deuten jedoch eher auf einen

Bestandsr�ckgang hin.

In Europa besteht ein Trend zu einer Arealausweitung nach Westen

und Nordwesten, der sich insbesondere nach 1995 deutlich verst�rkt hat. Einzelbruten im s�dlichen

Baden-W�rttemberg deuten auf eine beginnende Arealausweitung in diesen Bereichen hin. Aus Vorarlberg liegen

bisher nur Einzelbeobachtungen vor allem zu den Zugzeiten vor. Brutnachweise fehlen hier, ebenso auch aus der

Schweiz. Rheinabw�rts br�tet die Art bereits in nicht unbetr�chtlichen Zahlen in Rheinland-Pfalz und in

Nordrhein-Westfalen. 2005 br�teten in Deutschland mindestens 500 bis 530 Paare[1] , w�hrend die Zahl der

Brutpaare Anfang der 1970er Jahre noch unter 50 lag. Neuerdings werden auch aus Norditalien wieder Bruten

gemeldet. Besonders st�rmisch verl�uft die Arealausweitung �ber die belgischen Ardennen nach Nordostfrankreich,

ohne dass dahinterliegende Regionen bereits aufgef�llt w�ren.

Insgesamt werden die europ�ischen Best�nde auf etwa 7000 bis 11.000 Brutpaare gesch�tzt, was ungef�hr der H�lfte

des Weltbestandes entspricht. Die gr��ten Vorkommen mit je �ber 1000 Brutpaaren liegen in Polen und in

Wei�russland.

Die IUCN sieht die Schwarzstorchbest�nde zur Zeit nicht gef�hrdet (LC = least concern), in den europ�ischen Listen 

wird die Art trotz des positiven Populationstrends mit R (= rare � selten) eingestuft. Auf Grund der global sehr 

geringen Individuenzahl von maximal etwa 40.000 Tieren scheint sie besonders durch mangelnden genetischen 

Austausch sowie durch Zugverluste (insbesondere Abschuss in einigen s�deurop�ischen und nordafrikanischen 

Staaten) sowie durch Probleme in den �berwinterungsgebieten gef�hrdet. Vor allem Jungst�rche verungl�cken sehr
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h�ufig auf ihrem ersten Zug an Hochspannungsleitungen und Windstromanlagen. In den Brutgebieten sind nach wie

vor negative Habitatsver�nderungen sowie St�rungen am Brutplatz die schwerwiegendsten Gef�hrdungsursachen.

Bastardisierungen
Zwischen Schwarz- und Wei�storch wurden bisher keine Bastardisierungen in freier Natur beobachtet. In den Zoos

von Basel, K�ln und Tallinn kam es jedoch zu solchen Artkreuzungen. Die Hybriden bildeten intermedi�r

unterschiedliche Gefiederf�rbungen aus; �ber ihre Fertilit�t ist nichts bekannt.

Namensherleitung
Der deutsche Name Storch (althochdeutsch storah, mittelhochdeutsch storche) weist keine Verbindung zu nicht

germanischen Sprachen auf. Der Gattungsname ciconia ist bei Plinius belegt und benennt unterschiedliche

Schreitv�gel. Das lateinische Farbadjektiv nigra bedeutet schwarz.

Kulturgeschichtliches
In vorchristlich-germanischer Zeit sah man den Schwarzstorch als einen der Begleiter Odins; ein im Schwedischen

noch immer gebr�uchlicher volkst�mlicher Name ist Odensvala, Schwalbe des Odin. Aus dem Mittelalter gibt es nur

wenige Hinweise auf eine genaue Kenntnis der Art, doch wird sie im Falkenbuch Kaiser Friedrich II. (De arte

venandi cum avibus) in einigen sehr naturgetreuen Abbildungen dargestellt. Im Allgemeinen gilt der Schwarzstorch

vom Mittelalter bis in die Neuzeit als Gegenspieler des verehrten und positiv besetzten Wei�storches und wird

demgem�� als K�nder von Unheil, Krankheit und Krieg angesehen. Dieser Volksaberglaube, der Schwarzstorch

verhei�e nahendes Ungl�ck, ist in manchen Regionen des s�d�stlichen Europas noch immer lebendig.
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Kormoran (Art)

 Kormoran 

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

Systematik

Klasse: V�gel (Aves)

Ordnung: Ruderf��er (Pelecaniformes)

Familie: Kormorane (Phalacrocoracidae)

Gattung: Kormorane (Phalacrocorax)

Art: Kormoran

Wissenschaftlicher Name

Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)

Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) ist eine Vogelart aus der Familie der Kormorane (Phalacrocoracidae). Das

Verbreitungsgebiet der Art umfasst gro�e Teile Europas, Asiens und Afrikas, au�erdem Australien und Neuseeland

sowie Gr�nland und die Ostk�ste Nordamerikas. Die Nahrung besteht wie bei allen Vertretern der Gattung

Phalacrocorax fast ausschlie�lich aus Fisch. Kormorane sind zu allen Jahreszeiten gesellig, die Brutkolonien liegen

an K�sten oder gr��eren Gew�ssern. Bestand und Verbreitung der Art wurden in Europa durch massive menschliche

Verfolgung stark beeinflusst, im mitteleurop�ischen Binnenland war die Art zeitweise fast ausgerottet. In den letzten

Jahrzehnten ist eine deutliche Bestandserholung zu verzeichnen. Der Kormoran war in Deutschland Vogel des Jahres

2010.
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Beschreibung
Kormorane sind knapp g�nsegro�, sie haben eine K�rperl�nge von 77 bis 94�cm und eine Fl�gelspannweite von 121

bis 149�cm. M�nnchen sind etwas gr��er und schwerer als Weibchen. Die Gewichte von M�nnchen schwanken

zwischen 1975 und 3180�g, Weibchen erreichen 1673-2555�g. M�nnliche Brutv�gel auf R�gen hatten Fl�gell�ngen

von 334 bis 382�mm, im Mittel 358,5�mm, Weibchen erreichten dort 321 bis 357�mm, im Mittel 335,0�mm.[1] Der

relativ gro�e Schnabel ist wie bei allen Arten der Gattung am Ende hakenf�rmig.

Kormoran im Schlichtkleid

Kormoran - Gefiederstruktur

Im Prachtkleid ist das Gefieder der auch in Mitteleuropa verbreiteten

Unterart P. c. sinensis �berwiegend schwarz, bei Sonnenschein gl�nzen

die Federn metallisch gr�n oder bl�ulich. Die Deckfedern des

Oberfl�gels schimmern bronzefarben und sind gl�nzend schwarz

gerandet, der Oberfl�gel wirkt daher geschuppt. Scheitel und Nacken

sind mit feinen wei�en Federn durchsetzt. Am Hinterkopf befindet sich

ein Schopf, der durch etwa 4 cm lange, abstehende Federn entsteht.

Am Schnabelgrund befindet sich eine nackte, gelbe Hautpartie, die

breit wei� gerandet ist, au�erdem zeigt der �u�ere Schenkelansatz

einen wei�en Fleck. Die Geschlechter unterscheiden sich bez�glich der

F�rbung nicht.

Im Schlichtkleid fehlen die wei�e Befiederung an Scheitel und Hals

sowie der wei�e Schenkelfleck. Die wei�e Partie am Schnabelgrund ist

breiter, schmutzig wei� und weniger scharf vom ansonsten schwarzen

Hals- und Kopfgefieder abgesetzt. Der Schopf ist nur angedeutet.

Vorj�hriger Kormoran

V�gel der Unterart P. c. sinensis sind im Jugendkleid �berwiegend

braun bis schwarzbraun, die Oberseite zeigt einen schwachem

Metallschimmer. Die Schulterfedern und die Fl�geldecken sind braun

mit gl�nzend schwarzbraunen S�umen. Die Halsseiten sind wei�

gestrichelt, die Federn an Kehle und Vorderbrust sind wei�lich

gerandet. Schwanzfedern und Schwingen sind schwarzbraun mit hellen

Spitzen, die Armschwingen zeigen weniger Stahlglanz als die adulter

V�gel. Die Unterseite des Rumpfes ist sehr variabel und in sehr

unterschiedlicher Ausdehnung br�unlich oder schmutzig wei�, nur

selten rein wei�. Kopf, Hals und Schenkelansatz zeigen zahlreiche

wei�e Haarfederchen, die am Ende einen feinen Pinsel tragen. Die Tiere sind nach vier Jahren ausgef�rbt.

Bei adulten V�geln ist die Iris smaragdgr�n, bei j�ngeren V�geln graubraun oder graugr�n. Der Oberschnabel ist

bleigrau mit schw�rzlichem First; der Unterschnabel ist horngelb, an der Spitze grau. Die Beine und die F��e sind in

allen Altersgruppen schwarz.
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Laut�u�erungen
Kormorane sind abseits der Brutpl�tze meist stumm. Die Rufe in den Kolonien sind tief und kehlig kr�chzend. Der

h�ufigste Ruf klingt etwa wie �chrochrochro�; dieser Ruf wird variiert. Die Stimmf�hlungsrufe lassen sich mit

�chroho-chroho-chroho� beschreiben, die Rufe bei der Paarungsaufforderung klingen wie �kra-orrr� oder �±-orrr�.

Verbreitung und Lebensraum
Das Verbreitungsgebiet der Art umfasst gro�e Teile der Alten Welt, au�erdem Australien und Neuseeland sowie

Gr�nland und die Ostk�ste Nordamerikas. Kormorane sind an Wasser gebunden, die Brutkolonien liegen sowohl an

Meeresk�sten als auch an den Ufern gr��erer Fl�sse und Seen.

Systematik
Meist werden sechs Unterarten anerkannt[2] :

� P. c. carbo (Nominatform): Ostkanada �ber Gr�nland und Island bis zu den Britischen Inseln und Norwegen.

� P. c. sinensis: Zentral- und S�deuropa bis Indien und China im Osten; kleiner und gr�nlicher und meist mehr

wei� auf der Kehle als P. c. carbo.

� P. c. hanedae: Japan, m�glicherweise synonym mit P. c. sinensis.

� P. c. marrocanus: Nordwest-Afrika; F�rbung zwischen P. c. sinensis und P. c. lucidus.

� P. c. lucidus (Wei�brustkormoran): K�stengebiete des westlichen und s�dlichen Afrika, inneres Ostafrika, kleiner

und gr�nlicher als Nominatform, wei�er Bereich meist bis zur Brust oder zum Bauch ausgedehnt, tritt auch in

einer dunklen Morphe auf, die an P. c. sinensis erinnert; oft als eigenst�ndige Art angesehen.

� P. c. novaehollandiae: Australien, Tasmanien, Neuseeland, Chatham-Inseln, wird gelegentlich in weitere

Unterarten (P. c. carboides in Australien und P. c. steadi in Neuseeland) aufgeteilt, k�nnte auch eine

eigenst�ndige Art darstellen.

Jagdweise und Nahrung

Nach Tauchg�ngen lassen Kormorane ihr

Gefieder trocknen

Die Jagd auf Fische erfolgt tauchend, Tauchg�nge werden meist mit

einem kleinen Sprung eingeleitet. Die normale Tauchdauer betr�gt

15�60�s in Tiefen von �blicherweise 1�3�m, bis 16�m sind jedoch

nachgewiesen. Die Fortbewegung unter Wasser erfolgt mit den F��en,

Fische werden mit dem Hakenschnabel hinter den Kiemen gepackt.

Die Nahrung besteht fast ausschlie�lich aus kleinen bis mittelgro�en

See- und S��wasserfischen, diese werden lebend erbeutet. Seltene

Zufalls- oder Gelegenheitsbeute sind andere an Wasser gebundene

Tiere wie Krabben und gro�e Garnelen, sehr selten wurden

Bisamratten und K�ken der Brandente als Beute nachgewiesen.

Kormorane jagen opportunistisch die Fische, die h�ufig und am leichtesten verf�gbar sind; die Zusammensetzung

der Nahrung schwankt daher je nach lokalen Bedingungen und Jahreszeit sehr. In den deutschen Binnenseen werden

�berwiegend die h�ufig in gro�en Schw�rmen auftretenden Wei�fische erbeutet. An Flie�gew�ssern mit h�herer

Str�mungsgeschwindigkeit k�nnen neben Karpfenfischen auch Salmoniden und die �sche einen gr��eren Teil der

Nahrung bilden.

In Bayern wurde die Winterern�hrung des Kormorans in nat�rlichen Voralpenseen (Ammersee, Chiemsee), an 

k�nstlichen Gew�ssern (Altm�hlsee, Ochsenanger, Unterer Inn), sowie an Flussabschnitten (Donau, Alz) untersucht.



Kormoran (Art) 166

Der �berwiegende Teil der erbeuteten Fische war 9�28 cm lang. An allen Gew�ssern bildeten unbestimmte

Karpfenfische (Cyprinidae) den Hauptteil der Nahrung, je nach Gew�sser mit 37,3�65,8 % aller Beutefische.

Weitere wichtige Arten waren Flussbarsch mit 4,2�20,9 % und Rotauge mit 1,0�10,5 %. In den Voralpenseen

spielten auch Renken (Coregonus sp.) mit 9,5 % eine wichtigere Rolle. Auch in der noch bedingt naturnahen Alz

waren unbestimmte Karpfenfische mit 52,9 % die mit Abstand h�ufigste Beute, hier folgten die �sche mit 12,6 %

und unbestimmte Salmoniden mit 11,0 % aller Beutefische. [3]

Fortpflanzung

Kormorankolonie auf einer Insel in

Gro�britannien

Kormorane br�ten in Kolonien, diese k�nnen an geeigneten Standorten

mehrere Tausend Brutpaare umfassen. Die Nester werden an der K�ste

je nach Gegebenheiten auf Klippen oder auf dem Boden angelegt, im

Binnenland �berwiegend auf hohen B�umen an Gew�ssern.

Kormorane br�ten meist erstmals im Alter von 3 oder 4 Jahren, selten

bereits mit 2 Jahren. Die Brutpaare leben wohl �berwiegend in einer

monogamen Saisonehe. Beide Partner bauen das Nest aus �sten, die

abgebrochen oder aus dem Wasser geholt werden. Die Nestmulde wird

mit feinerem Material ausgepolstert, an der K�ste h�ufig mit Seetang.

Das Gelege besteht in der Regel aus 3 bis 4, selten aus 5 und extrem

selten aus 6 Eiern. Die Eier sind l�nglich oval und einfarbig hellblau.

Die Eiablage erfolgt in Mitteleuropa �berwiegend von Ende April bis Juni. Beide Partner br�ten, die Brutzeit betr�gt

23-30 Tage. Die Jungv�gel werden von beiden Partnern mit hochgew�rgten Fischen gef�ttert. Die Nestlingszeit

betr�gt etwa 50 Tage, mit 60 Tagen sind die Jungv�gel voll flugf�hig. Nach dem Ausfliegen wird der Nachwuchs

noch 11-13 Wochen lang von den Eltern mit Nahrung versorgt.

Ziehende Kormorane

Alter

Kormorane k�nnen in Ausnahmef�llen ein Alter von �ber 20 Jahren

erreichen. Das h�chste nachgewiesene Alter soll bei �ber 27 Jahren

liegen.[4] Der �lteste in Deutschland beringte und sp�ter lebend

beobachtete Vogel war mindestens 21 Jahre alt[5] .

Wanderungen
Je nach Population sind Kormorane Standv�gel, Teilzieher oder Zugv�gel. Die K�stenpopulation der Unterart P. c.

carbo in Irland und Gro�britannien wandert ungerichtet entlang der westeurop�ischen Atlantikk�sten, nach S�den

bis maximal Nordportugal. Die niederl�ndischen Kormorane der Unterart P. c. sinensis sind Teilzieher, die weiter

�stlichen Populationen sind wohl alle Zugv�gel und wandern zumindest �ber kurze Distanzen. Der Hauptwegzug in

Mitteleuropa erfolgt im Oktober und November, danach tritt Winterflucht auf. Die Winterquartiere

mitteleurop�ischer Brutv�gel reichen bis Gro�britannien, Nordafrika und bis in den �stlichen Mittelmeerraum. Die

R�ckkehr zu den Brutkolonien erfolgt in den Niederlanden bereits ab Januar oder Februar, weiter �stlich im M�rz

und April.
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Bestand und Gef�hrdung
Ebenso wie andere Fischfresser wie Fischadler, Graureiher, Fischotter oder Eisvogel wurde der Kormoran als

vermeintlicher Nahrungskonkurrent des Menschen in Europa massiv verfolgt und Bestand und Verbreitung daher

stark durch den Menschen beeinflusst. Im mitteleurop�ischen Binnenland war die Art um 1920 praktisch ausgerottet.

In Deutschland bestanden die letzten Brutkolonien in Schleswig-Holstein bis 1905 und in Niedersachsen bis 1919. In

Mecklenburg-Vorpommern war schon im Jahr 1900 keine Brutkolonie mehr bekannt und auch in Brandenburg

wurde die letzte Kolonie bereits um 1883 zerst�rt.[6] In �sterreich wurde die letzte Kolonie bis 1924 vernichtet.[7]

Die Wiederbesiedlung Deutschlands begann z�gerlich etwa ab Mitte der 1940er Jahre von den Niederlanden und

Polen aus, wo die Art als Brutvogel in gr��erer Zahl �berlebt hatte. Niedersachsen wurde 1947 wieder besiedelt[8] ,

Mecklenburg-Vorpommern 1950[9] , Brandenburg ab 1965[10] und Schleswig-Holstein ab 1982[11] . In Deutschland

br�teten im Jahr 2005 23.500 bis 23.700 Paare.[12] Der NABU und der Landesbund f�r Vogelschutz in Bayern

(LBV) w�hlten den Kormoran zum Vogel des Jahres 2010.

In der Schweiz war der Kormoran bis 1940 Durchz�gler und begann dann in kleiner Zahl zu �berwintern. Ab 1967

wuchs der Winterbestand zun�chst langsam an, ab etwa 1980 dann sehr stark parallel mit der Zunahme im

n�rdlichen Europa. Das Maximum wurde 1992 mit etwa 8500 V�geln erreicht, seitdem war der Winterbestand

wieder r�ckl�ufig und hat sich seit Mitte der 1990er Jahre bei 5000-6000 V�geln eingependelt.[13] Seit 2001 br�ten

Kormorane in der Schweiz[14] ; haupts�chlich im Rhonedelta am Genfersee (Naturschutzgebiet "Les Grangettes")

und mit einem kleinen Brutbestand am Neuenburgersee. Die Zahl �bersommernder Kormorane nimmt zu und liegt

derzeit bei 400 bis 700 V�geln. F�r den allgemeinen R�ckgang der Fischbest�nde kann die Zunahme der Kormorane

in der Schweiz nicht verantwortlich gemacht werden[15] ; die Auswirkungen auf die durch anthropogene Faktoren

stark gef�hrdeten Best�nde der �sche werden jedoch lokal �berwacht.

Insgesamt ist in den letzten Jahrzehnten in Europa auf Grund von Schutzbestimmungen eine deutliche

Bestandszunahme zu verzeichnen. In Deutschland leben rund 24.000 Brutpaare, in Westeuropa gibt es derzeit ca.

450.000 Brutv�gel. Der Weltbestand wurde von Birdlife International im Jahr 2009 auf 1,4-2,9 Mio. Individuen

gesch�tzt.[16]

Mit dem Ansteigen der Population wurden erneut Stimmen laut, die einen negativen Einfluss der Kormorane auf

bestimmte Fischbest�nde bef�rchten. Im Dezember 2008 wurde daher vom Europ�ischen Parlament die Erhebung

wissenschaftlicher Daten als Basis f�r die Erstellung eines gesamteurop�ischen Kormoran-Managementplans

gefordert.[17]

Nutzung
In China und Japan wurden Kormorane fr�her zum Fangen von Fischen gez�hmt (Ukai). Auch heute wird die

Kormoranfischerei mancherorts noch praktiziert, z. B. f�r Touristen auf dem Li-Fluss bei Guilin. Ein Halsring

verhindert das Schlucken der Fische, sie werden nach dem Fang auf dem Boot wieder ausgespuckt. Der Fischer

zerteilt einzelne Fische f�r den hier als Haus- und Nutztier gehaltenen Vogel.

Quellen

Einzelnachweise

[1] Urs N. Glutz von Blotzheim, Kurt M. Bauer: Handbuch der V�gel Mitteleuropas, Band 1, Gaviiformes � Phoenicopteriformes. Aula,

Wiesbaden, 2. Aufl. 1987: S. 243-244

[2] Josep del Hoyo, Andrew Elliot, Jordi Sargatal: Handbook of the birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona, 1994.

[3] T. Keller: Die Nahrung von Kormoranen in Bayern. J. Ornithol. 139, 1998: S. 389-400.

[4] Fransson et. al in Fiedler, W., O. Geiter & U.K�ppen, Meldungen aus den Beringungszentralen, Vogelwarte 49(2011), S. 35

[5] Fiedler, W., O. Geiter & U.K�ppen, Meldungen aus den Beringungszentralen, Vogelwarte 49(2011), S. 35

[6] Urs N. Glutz von Blotzheim, Kurt M. Bauer: Handbuch der V�gel Mitteleuropas, Band 1, Gaviiformes � Phoenicopteriformes. Aula,

Wiesbaden, 2. Aufl. 1987: S. 245-247



Kormoran (Art) 168

[7] Urs N. Glutz von Blotzheim, Kurt M. Bauer: Handbuch der V�gel Mitteleuropas, Band 1, Gaviiformes � Phoenicopteriformes. Aula,

Wiesbaden, 2. Aufl. 1987: S. 250

[8] Urs N. Glutz von Blotzheim, Kurt M. Bauer: Handbuch der V�gel Mitteleuropas, Band 1, Gaviiformes � Phoenicopteriformes. Aula,

Wiesbaden, 2. Aufl. 1987: S. 247

[9] H. Zimmermann: Kormoran - Phalacrocorax carbo. In: G. Klafs Und J. St�bs (Hrsg.): Die Vogelwelt Mecklenburgs. Aula Verlag,

Wiesbaden, 3. Auflage 1987: S. 90-92, ISBN 3-89104-425-9

[10] E. Rutschke: Kormoran - Phalacrocorax carbo. In: E. Rutschke (Hrsg.): Die Vogelwelt Brandenburgs. Aula Verlag, Wiesbaden, 2. Auflage

1987: S. 99-100, ISBN 3-89104-426-7

[11] R. K. Berndt, B. Koop und B. Struwe-Juhl: Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Band 5: Brutvogelatlas. 2. Aufl., Karl Wachholtz, Neum�nster

2003, S. 66-67, ISBN 3-529-07305-9

[12] P. S�dbeck, H.-G. Bauer, M. Boschert, P. Boye und W. Knief: Rote Liste der Brutv�gel Deutschlands � 4. Fassung, 30. November 2007.

Ber. Vogelschutz 44: 23-81.

[13] R. Winkler: Avifauna der Schweiz. Der Ornithologische Beobachter, Beiheft 10, 1999: S. 22�23

[14] Schweizerische Vogelwarte Sempach Faktenblatt - Kormoran (http:/ / www. vogelwarte. ch/ home. php?lang=d& cap=aktuell&

subcap=fakten& subsubcap=kormoran) und V�gel der Schweiz - Kormoran (http:/ / www. vogelwarte. ch/ home. php?lang=d& cap=voegel&

file=detail. php& WArtNummer=350)

[15] [http://www.fischnetz.ch/content_d/publ/Publications/Kurz_Schlussbericht/schlussbericht_deutsch.pdf Schlussbericht des Projekts Netzwerk

Fischr�ckgang Schweiz - Kap. 5.10

[16] Der Kormoran bei Birdlife International (http:/ / www. birdlife. org/ datazone/ speciesfactsheet. php?id=3679)

[17] Pressemitteilung Europ�isches Parlament vom 8. Dezember 2008 (http:/ / www. europarl. europa. eu/ news/ expert/ briefing_page/

43139-336-12-49-20081127BRI43138-01-12-2008-2008/ default_p001c009_de. htm)

Literatur

� Einhard Bezzel: Kompendium der V�gel Mitteleuropas. Nonpasseriformes - Nichtsingv�gel. Aula, Wiesbaden,

1985: S. 57-60 ISBN 3-89104-424-0

� Urs N. Glutz von Blotzheim, Kurt M. Bauer: Handbuch der V�gel Mitteleuropas, Band 1, Gaviiformes �

Phoenicopteriformes. Aula, Wiesbaden, 2. Aufl. 1987: S. 239-261. ISBN 3-923527-00-4

� Josep del Hoyo, Andrew Elliot, Jordi Sargatal: Handbook of the birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions,

Barcelona, 1994. ISBN 84-87334-15-6

� Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterstr�m: Der neue Kosmos Vogelf�hrer. Kosmos,

Stuttgart; 1999: S. 28-29. ISBN 3-440-07720-9

Weblinks

� Phalacrocorax carbo (http:/ / www. iucnredlist. org/ apps/ redlist/ details/ 106003679/ 0) in der Roten Liste

gef�hrdeter Arten der IUCN 2008. Eingestellt von: BirdLife International, 2008. Abgerufen am 15. Dezember

2008

� Vogel des Jahres: 2010 Kormoran (http:/ / www. nabu. de/ aktionenundprojekte/ vogeldesjahres/ 2010-kormoran/

)

Weblinks
� Videos, Fotos und Tonaufnahmen zu Phalacrocorax carbo (http:/ / ibc. lynxeds. com/ species/

great-cormorant-phalacrocorax-carbo) in der Internet Bird Collection (http:/ / ibc. lynxeds. com/ )



Mandel 169

Mandel

 Mandelbaum 

Mandelbl�te in Rheinhessen Anfang M�rz

Systematik

Ordnung: Rosenartige (Rosales)

Familie: Rosengew�chse (Rosaceae)

Unterfamilie: Spiraeoideae

Tribus: Steinobstgew�chse (Amygdaleae)

Gattung: Prunus

Art: Mandelbaum

Wissenschaftlicher Name

Prunus dulcis

(Mill.) D.A.Webb

Der Mandelbaum (Prunus dulcis) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Prunus in der Familie der Rosengew�chse

(Rosaceae). Seine Fr�chte, die Mandeln, werden vom Menschen genutzt.
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Beschreibung

Illustration des Mandelbaumes (Prunus dulcis).

Vegetative Merkmale

Prunus dulcis w�chst als sommergr�ner Baum oder Strauch und

erreicht Wuchsh�hen von 3 bis 6 (2 bis 8) Meter. Die Rinde junger

Zweige ist kahl, die der Vorjahreszweige ist br�unlich, sp�ter

gr�ulich-braun bis gr�ulich-schwarz. Die �ste sind aufrecht oder

horizontal ausgebreitet mit vielen kurzen Zweigen. Die br�unlichen,

eif�rmigen Winterknospen sind 3 bis 5 Millimeter lang und unbehaart.

Ober- und Unterseite der Laubbl�tter.

Es gibt zwei M�glichkeiten der Anordnung der Laubbl�tter: an den

vorj�hrigen Zweigen sind sie meist wechselst�ndig, an den Kurztrieben

sind sie einander gen�hert und oft in B�scheln konzentriert. Alle

Laubbl�tter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Der meist 1

bis 2, selten bis zu 3 Zentimeter lange, unbehaarte Blattstiel besitzt an

seinem oberen Ende zwei bis vier gerundete Nektardr�sen. Die

Blattspreite ist einfach, 3 bis 6, selten bis 9 Zentimeter lang und 1 bis

2,5 Zentimeter breit, lanzettlich bis elliptisch-lanzettlich und am

oberen Ende spitz bis kurz zugespitzt. Die Basis der Blattspreite ist

keilf�rmig bis gerundet. Der Blattrand ist kurz und dicht ges�gt. Die

Blattoberfl�che hat anfangs eine leichte, weiche Behaarung, sp�ter

verkahlt sie.
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Generative Merkmale

F�nfz�hlige Bl�te.

Aufgesprungene Steinfrucht.

Die von M�rz bis April vor der Laubentfaltung sich �ffnenden Bl�ten

stehen einzeln. Der kahle Bl�tenstiel ist anfangs 3 bis 4 Millimeter

lang und vergr��ert sich bis zur Fruchtreife auf 4 bis 10 Millimeter.

Die zwittrige, radi�rsymmetrische, f�nfz�hlige Bl�te besitzt ein

doppeltes Perianth. Der zylindrische Bl�tenbecher (Hypanthium) ist

au�en kahl, (selten 5 bis) 6 bis 8 Millimeter lang und 3 bis 5 Millimeter

dick. Die f�nf ganzrandigen Kelchbl�tter sind 5 bis 6 Millimeter lang,

breit l�nglich bis breit lanzettlich, stumpf, au�en kahl, am Rand

flaumig behaart. Die f�nf freien, wei�en oder rosafarbenen, stumpfen

bis ausgerandeten Kronbl�tter sind mit einer L�nge von 1,2 bis 2

Zentimeter und einer Breite von 0,7 bis 1,1 Zentimeter l�nglich bis

verkehrteif�rmig-l�nglich und genagelt. Die vielen Staubbl�tter sind

ungleich lang. Der Fruchtknoten ist dicht wollig behaart. Der Griffel ist

l�nger als die Staubbl�tter.

Die dicht flaumig behaarten Steinfr�chte sind abgeflacht, schr�g

eif�rmig bis l�nglich-eif�rmig und weisen eine L�nge von 3 bis 4,3

Zentimeter und einen Durchmesser von 2 bis 3 Zentimeter auf. Das

d�nne Mesokarp springt bei der Reife auf. Das gelblich-wei�e bis

braune Endokarp ist eif�rmig, breit ellipsoid oder kurz l�nglich, auf

beiden Seiten asymmetrisch, 2,5 bis 3 (selten bis 4) Zentimeter lang,

hart bis zerbrechlich; die Bauchnaht ist gebogen und mehr oder

weniger spitz gekielt, die R�ckennaht ist meist gerade, die Oberfl�che

ist glatt, gel�chert und manchmal leicht gefurcht. Die Samen

schmecken s�� oder bitter. Die Fr�chte reifen von Juli bis August.

Die Pflanze ist diploid mit 2n = 16 Chromosomen.[1]

Systematik
Die Mandel geh�rt innerhalb der Gattung Prunus zur Untergattung Amygdalus, die von einigen Autoren auch als

eigene Gattung Amygdalus behandelt wird. Der g�ltige wissenschaftliche Name der Mandel in der Gattung

Amygdalus (Amygdalus communis L.) wurde 1753 durch Carl von Linn� erstver�ffentlicht. Unter Prunus steht die

1882 publizierte Kombination Prunus communis (L.) Arcang. jedoch nicht zur Verf�gung, weil dieser Name das

j�ngere Homonym des 1778 entstandenen Namens Prunus communis Huds. ist, das als Synonym der Pflaume

(Prunus domestica) zuzurechnen ist.

Das n�chste verf�gbare Epithet wurde 1768 von Philip Miller als Amygdalus dulcis Miller eingef�hrt, die

Kombination Prunus dulcis wurde erst 1967 durch David Allardice Webb ver�ffentlicht. Der in �lterer Literatur oft

verwendete Name Prunus amygdalus Batsch hat geringere Priorit�t, weil er erst 1801 publiziert wurde. [2] [3] [4]

Weitere Synonyme f�r Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb sind: Amygdalus amara Duhamel, Amygdalus sativa Mill.,

Prunus dulcis var. amara (DC.) Buchheim.
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Vorkommen
Der Mandelbaum stammt aus S�dwestasien. Die Wildvorkommen reichen von der Levante �ber Nord- und

Ost-Anatolien, S�d-Kaukasien, Nord-Irak, Iran bis S�d-Turkmenien, Kirgisien und Usbekistan. Allerdings ist die

Unterscheidung von Wild- und verwilderten Vorkommen schwierig.[5] Ihre nat�rlichen Standorte sind Geb�sche an

sonnigen H�ngen auf steinigen B�den in einer H�henlage von 700 bis 1600 (bis 1700) m.[1]

Nutzung

Kleine Anbaufl�che.

Der Mandelbaum wird seit 4000 Jahren kultiviert. Angepflanzt wird er

heute haupts�chlich in den USA (Kalifornien) sowie im

Mittelmeerraum, aber auch in Pakistan und im Iran [6] . Jedoch reift die

Mandel auch in Deutschland in Weinanbaugebieten, dort wurde sie

wahrscheinlich zusammen mit dem Wein von den R�mern eingef�hrt.

Man unterscheidet zwischen der s��en Mandel und der bitteren

Mandel. S��e Mandeln haben eine zimtbraune, raue Haut. Das

Abziehen dieser Haut wird durch �berbr�hen der Mandeln mit

kochendem Wasser erleichtert. Mandeln werden zum Rohgenuss, f�r

Mehlspeisen, zum Dekorieren (Splitter, Bl�tter) und zur Herstellung

von gebrannten Mandeln, Lik�ren und Marzipan verwendet. Bittere Mandeln sind zum Rohgenuss nicht geeignet, da

sie Amygdalin, ein blaus�ureerzeugendes Glykosid, enthalten.

Der franz�sische Anbau setzt sich zusammen aus den Sorten Ferragn�s (ungef�hr 60 %) und Ferraduel (ungef�hr 30

% der Produktion). Letztere wird in Anbetracht ihrer flachen Form haupts�chlich f�r die Herstellung von Drag�es

benutzt. Diese Fr�chte sind gegen Mitte September reif. Unter au�ereurop�ischen Sorten ist die am meisten

vermarktete Mandel die Nonpareil-Mandel mit kalifornischem Ursprung. An Mandeln aus Spanien ist vor allem die

Marcona ber�hmt; alle anderen Kategorien werden unter dem Namen Valencia vermarktet. In Italien findet man

besonders die Avola.

Unter den franz�sischen Mandeln symbolisiert die Mandel A� die Kr�nung; sie w�chst in provenzalischem Boden.

Diese alte, seit mehr als 100 Jahren kultivierte Sorte wird sehr von den Konditoren gesch�tzt, da sie sehr s�� ist.

Momentan reserviert sich ein einziger Konditor die ganze Produktion. Das gleiche gilt f�r die Ferrastar, die von nur

einem Schokoladefabrikanten gekauft wird. Leichter auf dem Markt zu finden ist die ebenfalls sehr gesch�tzte

Ferragn�s-Mandel mit einem guten, s��en Geschmack. Diese Mandel eignet sich f�r zahlreiche Verarbeitungen. Die

Avola-Mandel ist sehr beliebt und findet f�r ihr parf�miertes Aroma Beachtung. Sie wird haupts�chlich in Drag�es

verarbeitet. Man kann sie mit der Marcona vergleichen, einer kleinen spanischen Mandel mit typischem Geschmack,

die man unter anderem f�r Nougats und Tourons verwendet.

Eine deutsche Sorte ist die D�rkheimer Krachmandel.
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Ern�hrungsphysiologie

N�hrwert

Der N�hrwert von Mandeln betr�gt 2383�kJ beziehungsweise 570�kcal pro 100�g. Sie enthalten Mandel�l, Spuren

von Zucker, Vitamin B und E. Der Gehalt an Calcium (252�mg), Magnesium (170�mg) und Kalium (835�mg) ist

h�her als bei N�ssen.

Zusammensetzung

� Kohlenhydrate 2,3 %

� Wasser 5,7 %

� Rohfaser 15,2 %

� Proteine 18,7 %

� Fette 58,1 %

Mandeln und Gesundheit

Epidemiologische Studien weisen darauf hin, dass der regelm��ige Verzehr von Mandeln und N�ssen dazu beitragen

kann, die Mortalit�t aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.[7] So kann der Genuss von nur 20�g

Mandeln t�glich das Risiko einer Herzkrankheit halbieren; au�erdem sind sie f�r ihre cholesterinsenkende Wirkung

bekannt.[8] Zus�tzlich enthalten Mandeln einen sehr hohen Anteil an Fols�ure, welche vor allem in der

Schwangerschaft sehr wichtig ist.

Bildergalerie
Mandelbaum:

Mandelbl�te in Rheinhessen

Anfang M�rz

Mandelbl�te

Anfang April 2009

Gr�ne Mandeln

am Baum

Unreife Mandeln Anfang Juni

Verarbeitung:

Mandel, mit und ohne Schale. Ge�ffnete Schale einer

Mandel.

In Zucker gebrannte

Mandeln.
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Feigen

 Feigen 

Echte Feige (Ficus carica)

Systematik

Rosiden

Eurosiden I

Ordnung: Rosenartige (Rosales)

Familie: Maulbeergew�chse (Moraceae)

Tribus: Ficeae

Gattung: Feigen

Wissenschaftlicher Name der�Tribus

Ficeae

Gaudich.

Wissenschaftlicher Name der�Gattung

Ficus

L.
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Illustration eines Gummibaumes (Ficus elastica): aus Koehler 1887.

Die Feigen (Ficus) sind die einzige Gattung der

Tribus Ficeae aus der Familie der

Maulbeergew�chse (Moraceae). Der wohl

bekannteste Vertreter ist die Echte Feige (Ficus

carica), da ihre Fr�chte als Feigen bekannt sind.

Die gro�e Gattung besteht aus 750 bis 1000 Arten

immergr�ner und laubabwerfender B�ume,

Str�ucher oder Kletterpflanzen, die weltweit in den

tropischen und subtropischen Regionen beheimatet

sind. In Gebieten, die nie Frost haben, werden

einige Arten wegen ihrer dekorativen Bl�tter oder

als Schattenspender in Parks und G�rten

angepflanzt. Einige Arten und ihre Sorten sind

beliebte Zimmerpflanzen.

Name

Der Gattungsname Ficus leitet sich vom

lateinischen Wort f�r die Echte Feige, ficus, ab, das

auch dem altgriechischen sykea verwandt ist. Aus

dem Lateinischen wurde auch das deutsche Wort

�bernommen.[1]

Beschreibung

Alle Arten sind verholzende Pflanzen: immergr�ne und laubabwerfende B�ume, Str�ucher und Kletterpflanzen. In

den Pflanzen befindet sich wei�er Milchsaft. Die meist wechselst�ndigen Laubbl�tter sind meistens einfach. Es ist

ein Nebenblatt zu erkennen, es entsteht aber aus zwei verwachsenen Nebenbl�ttern. Selten sind die zwei

Nebenbl�tter nicht verwachsen. Das Nebenblatt sch�tzt die Blattknospen und f�llt dann beim Entfalten des

Laubblattes ab.

Die Bl�ten sind eingeschlechtig. Es gibt einh�usig (mon�zisch) und zweih�usig (di�zisch) getrenntgeschlechtige

Arten. Jeweils viele Bl�ten sind in einem Bl�tenstand, einem krugf�rmigen ausgeh�hlten Achsengewebe,

eingesenkt. Nur eine kleine �ffnung im Bl�tenstand bleibt als Verbindung ins Freie. In einem Bl�tenstand gibt es

drei Bl�tentypen: m�nnliche und weibliche fertile Bl�ten und sterile Gallbl�ten (sie sind auch weiblich). Die

m�nnlichen Bl�ten besitzen zwei bis sechs Kelchbl�tter und meist ein bis drei (selten mehr) Staubbl�tter. Die fertilen

weiblichen Bl�ten besitzen keinen bis sechs Kelchbl�tter und einen freien Fruchtknoten mit einem oder zwei

ungleichen Griffeln.
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�kologie

Illustration zur Best�ubung der Echten Feige

(Ficus carica).

Befruchtung

Alle Feigenarten werden von kleinen Insekten, genauer gesagt

Taillenwespen aus der Familie Agaonidae (die zu den Erzwespen

(Chalcidoidea), aus den Hautfl�glern (Hymenoptera), geh�ren)

befruchtet. Viele Feigen-Arten k�nnen nur von einer ganz bestimmten

Wespen-Art best�ubt werden. Diese Erzwespen dringen durch eine

�ffnung in den Bl�tenstand ein. Sie best�uben manche Feigenbl�ten

und legen ihre Eier in weiteren ab. Die Larven schl�pfen und ern�hren

sich von Bestandteilen des Fruchtstandes, bis sie sich zum Imago

entwickeln. Danach schl�pfen die flugf�higen fertigen Erzwespen aus

der �ffnung des Fruchtstandes und suchen sich einen

Geschlechtspartner und der Zyklus beginnt von neuen.[2]

W�rgefeigen

W�rgefeige im Endstadium.

Einige Ficus-Arten sind W�rgefeigen. Die Samen werden von V�geln

gefressen und passieren ungesch�digt den Verdauungstrakt. Wenn sie

im Kot der V�gel auf einem Ast eines Baumes ausgeschieden werden,

keimen die Samen auf dem Ast. Die Feigenpflanzen wachsen auf dem

Ast, es sind also zuerst Epiphyten, und schicken ihre Wurzeln,

Luftwurzeln, zum Boden. Erreichen die Wurzeln den Boden, beginnen

die Feigen ein schnelleres Wachstum und bilden mehr Wurzeln. Sie

umschlie�en allm�hlich ihren Wirtsbaum. Schlie�lich stirbt der

Wirtsbaum ab und die W�rgefeige steht alleine da, innen, dort wo der

Wirtsbaum war, hohl. Die bei der Zersetzung des abgestorbenen

Wirtsbaumes freiwerdenden N�hrstoffe dienen der W�rgefeige als

zus�tzliche Nahrung.

Siehe auch: Banyan-Feige
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Fruchtst�nde des Ficus gilletii mit etwa 1 cm im Durchmesser.

Nahrung

Da die meisten Ficus-Arten sehr viele

�Fr�chte� ausbilden, sind sie f�r viele

Tierarten, darunter Fledertiere, Primaten und

V�gel, eine wichtige Nahrungsquelle.

Zimmerpflanzen

Einige Ficus-Arten und ihre Sorten sind

beliebte Zimmerpflanzen (Auswahl):

� Gummibaum (Ficus elastica): Fr�her sehr

beliebte Zimmerpflanze, die heute in

verschiedenen Sorten wieder h�ufiger

angeboten wird. Sehr robuste Art.

� Birkenfeige (Ficus benjamina): In vielen Sorten, h�ufig angebotene Art. Sie macht in der Pflege leider oft

Schwierigkeiten.

� Geigen-Feige (Ficus lyrata): Eine gro�bl�ttrig, sparrig wachsende Art. In beheizten R�umen sehr einfach zu

pflegen.

� Kletter-Feige (Ficus pumila): Eine kleinbl�ttrige Art, die mit Haftwurzeln klettert. Sie wird als Bodendecker oder

an Moosst�ben kletternd angeboten.

� Ficus triangularis: In beheizten R�umen sehr robuste Art.

� Mistel-Feigenbaum (Ficus deltoidea). Diese Art bildet leicht Fr�chte. In beheizten R�umen sehr robuste Art.

� Chinesische Feige, oder Lorbeerfeige, Indischer Lorbeer genannt, (Ficus microcarpa): Robuste Art, die auch mit

k�hleren R�umen zurecht kommt.

� Ficus binnendijkii: Diese Art wird in Gartencentern als Ficus longifolia angeboten. Es ist eine der langbl�ttrigsten

Arten in der Gattung Ficus und erinnert etwas an Bambus. Diese Art ist in beheizten R�umen sehr einfach zu

pflegen.

� Ficus cyathistipula).
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Bonsai
Aufgrund ihrer guten Anpassung an das Klima des Wohnbereiches eignen sich verschiedene Arten des Ficus als

Indoor-Bonsai.

Systematik

Gro�bl�ttrige Feige (Ficus macrophylla).

Luftwurzeln einer Feigen-Art.

Untergattungen

Die Gattung Feigen (Ficus) wird in sechs

Untergattungen gegliedert:

� Untergattung Ficus

� Untergattung Synoecia

� Untergattung Sycidium

� Untergattung Sycomorus

� Untergattung Pharmacosycea

� Untergattung Urostigma

Arten (Auswahl)

Es gibt etwa 750 bis 1000 Ficus-Arten:

� Hohe Feige (Ficus altissima)

� Ficus americana

� Ficus aurea

� Banyan-Feige (Ficus benghalensis), auch

Banyanbaum oder Bengalische Feige genannt

� Birkenfeige (Ficus benjamina)

� Ficus binnendijkii

� Echte Feige (Ficus carica), liefert die Feigen.

� Kirschen-Feige (Ficus cerasiformis), Fr�chte

werden gegessen.

� Ficus cyathistipula

� Ficus citrifolia

� Mistel-Feigenbaum (Ficus deltoidea)

� Ficus drupacea

� E�bare Feige (Ficus edulis), Fr�chte werden

gegessen.

� Gummibaum (Ficus elastica)

� Ficus godeffroyi

� Ficus grenadensis

� Ficus hartii

� Zulufeige (Ficus lutea)

� Geigen-Feige (Ficus lyrata)

� Ficus macbrideii

� Gro�bl�ttrige Feige (Ficus macrophylla), auch Australischer Gummibaum genannt

� Chinesische Feige, oder Lorbeer-Feige, Indischer Lorbeer genannt, (Ficus microcarpa) (Syn.: F. retusa, F. nitida,

F. retusiformis, F. thonningii)
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� Ficus nota

� Ficus obtusifolia

� Ficus palmata

� Ficus prolixa

� Kletter-Feige (Ficus pumila)

� Ficus racemosa

� Pappel-Feige (Ficus religiosa) auch Buddhabaum, Bodhibaum, Bobaum, Pepulbaum)

� Ficus rubiginosa

� Ficus stahlii

� Maulbeer-Feige (Ficus sycomorus) auch Esels-Feige, Sykamor-Feige, Sykomore genannt.

� Ficus thonningii

� Ficus tinctoria

� Ficus tobagensis

� Ficus triangularis

� Ficus trigonata

� Ficus ulmifolia

� Bengalische W�rgefeige (Ficus virens) auch Java-Feige

� Ficus vogelii

Quellen
� Zhengyi Wu, Zhe-Kun Zhou & Michael G. Gilbert: Moraceae in der Flora of China, Volume 5, S. 37: Ficus -

Online. [3]

Weblinks
� Feigen und Feigen-Wespen - Iziko South African Museum. [4]

� Ficus-Arten als Giftpflanzen. [5]
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Bearbeitungen

Datei:Esox_hdm.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Esox_hdm.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 �Bearbeiter: Georg Mittenecker

Datei:Esox niger 1.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Esox_niger_1.jpg �Lizenz: Public Domain �Bearbeiter: Ken Hammond

Datei:Fossil - Hecht (Esox).jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fossil_-_Hecht_(Esox).jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 �Bearbeiter: Ra'ike
(see also: de:Benutzer:Ra'ike)

Datei:Silurus glanis 02.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Silurus_glanis_02.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Germany �Bearbeiter: Dieter
Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.)

Datei:Silurus glanis 01.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Silurus_glanis_01.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Germany �Bearbeiter: Dieter
Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.)

Datei:Som.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Som.jpg �Lizenz: Public Domain �Bearbeiter: Kilom691, Yuriy75

Datei:Silurus glanis distmap.png �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Silurus_glanis_distmap.png �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 �Bearbeiter:
Cymothoa exigua

Datei:Astrachan Volgadelta.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Astrachan_Volgadelta.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License �Bearbeiter: Original uploader
was Markv at nl.wikipedia

Datei:Silurus glanis white2 headonly.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Silurus_glanis_white2_headonly.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Unported �Bearbeiter: Silurus_glanis_white2.JPG: Zacatecnik derivative work: Cymothoa exigua (talk)

Datei:Karpfenlaus.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karpfenlaus.jpg �Lizenz: Public Domain �Bearbeiter: Kat1100

Datei:Silurus1886.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Silurus1886.jpg �Lizenz: Public Domain �Bearbeiter: Seeley, H. G.

Datei:EuropeseMeervalLucasVanDerGeest.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:EuropeseMeervalLucasVanDerGeest.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License
�Bearbeiter: Haplochromis, Kilom691, Lin�1, Viridiflavus

Datei:Cap cerny.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cap_cerny.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: User:Karakal

Datei:Ciconia nigra.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ciconia_nigra.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: J. Patrick Fischer

Datei:Ciconia nigra 4 young (Marek Szczepanek).jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ciconia_nigra_4_young_(Marek_Szczepanek).jpg �Lizenz: GNU Free
Documentation License �Bearbeiter: Marek Szczepanek

Datei:Schwarzstorch Flug.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Schwarzstorch_Flug.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 �Bearbeiter:
Sgbeer

Datei:C_nigra_starting.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:C_nigra_starting.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 �Bearbeiter: Drahkrub. Original
uploader was Drahkrub at de.wikipedia

Datei: ciconia nigra distr.png �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ciconia_nigra_distr.png �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: User:Scops

Datei:Ciconia nigra 5 young (Marek Szczepanek).jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ciconia_nigra_5_young_(Marek_Szczepanek).jpg �Lizenz: GNU Free
Documentation License �Bearbeiter: Marek Szczepanek

Datei:Ciconia nigra 1 (Marek Szczepanek).jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ciconia_nigra_1_(Marek_Szczepanek).jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License
�Bearbeiter: Marek Szczepanek

Datei: Ciconia nigra Eurasian Migration .png �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ciconia_nigra_Eurasian_Migration_.png �Lizenz: GNU Free Documentation License
�Bearbeiter: User:Scops

Datei:Ciconia nigra Duisburg.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ciconia_nigra_Duisburg.JPG �Lizenz: GNU Free Documentation License �Bearbeiter: Till Niermann

Datei:Phalacrocorax carbo Vic.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Phalacrocorax_carbo_Vic.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 �Bearbeiter: JJ
Harrison (http://www.noodlesnacks.com/)

Datei:Great cormorant.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Great_cormorant.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: Andreas Trepte

Datei:Kormoran Mannheim Louiseng 09 20.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kormoran_Mannheim_Louiseng_09_20.JPG �Lizenz: Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 �Bearbeiter: Benutzer:EPei

Datei:Great_cormorant_immature.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Great_cormorant_immature.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5
�Bearbeiter: Andreas Trepte

Datei:Phalacrocorax_carbo02.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Phalacrocorax_carbo02.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License �Bearbeiter: FrankDrebin

Datei:Cormorant-island-748.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cormorant-island-748.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 �Bearbeiter:
ProfDEH

Datei:Great cormorant flock.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Great_cormorant_flock.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter:
Andreas Trepte

Datei:Almond Prunus dulcis.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Almond_Prunus_dulcis.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
�Bearbeiter: Manfred Heyde

Datei:Illustration Prunus dulcis0.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Illustration_Prunus_dulcis0.jpg �Lizenz: Public Domain �Bearbeiter: Augiasstallputzer, Chris.urs-o

Datei:Almond tree leaf.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Almond_tree_leaf.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: Ausxan, Luigi
Chiesa, OsvaldoGago, Wouterhagens, 1 anonyme Bearbeitungen

Datei:Amandier1.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Amandier1.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License �Bearbeiter: Original uploader was Jeantosti at
fr.wikipedia

Datei:Almond 1.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Almond_1.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: OsvaldoGago

Datei:Flordametller.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flordametller.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: Chixoy, P�rez

Datei:Almond blossom.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Almond_blossom.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported �Bearbeiter: Manfred
Heyde

Datei:Echte Mandelbl�ten April 2009.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Echte_Mandelbl�ten_April_2009.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike
3.0 �Bearbeiter: 3268zauber

Datei:Spain Calpe Penyon Almonds green.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Spain_Calpe_Penyon_Almonds_green.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License
�Bearbeiter: Tobias

Datei:Kulturmandel unreife Fr�chte.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kulturmandel_unreife_Fr�chte.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
�Bearbeiter: 3268zauber

Datei:Mandel Gr 99.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mandel_Gr_99.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License �Bearbeiter: Anna reg, Horst Frank

Datei:Cracked_almond_shell_.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cracked_almond_shell_.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
�Bearbeiter: Roxbury-de
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Datei:Gebrannte Mandeln.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gebrannte_Mandeln.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported �Bearbeiter:
User:Mattes

Datei:Feigenstrauch.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Feigenstrauch.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 Generic �Bearbeiter: Burgkirsch

Datei:Koeh-206.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Koeh-206.jpg �Lizenz: Public Domain �Bearbeiter: Franz Eugen K�hler, K�hler's Medizinal-Pflanzen

Datei:Illustration Ficus carica 1.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Illustration_Ficus_carica_1.jpg �Lizenz: Public Domain �Bearbeiter: Bender235, Pixeltoo,
Vilallonga, Wknight94

Datei:Wuergefeige_2.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wuergefeige_2.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License �Bearbeiter: Original uploader was Ruestz at
de.wikipedia

Datei:Ficus gilletii fruits.JPG �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ficus_gilletii_fruits.JPG �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 �Bearbeiter:
Usien

Datei:Palermo-Park-bjs-1.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Palermo-Park-bjs-1.jpg �Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 �Bearbeiter: User:Bjs

Datei:Curtain fig tree.jpg �Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Curtain_fig_tree.jpg �Lizenz: GNU Free Documentation License �Bearbeiter: Schleimpilz
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Lizenz
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken k�nnen unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschr�nkung werden die Lizenzinformationen f�r Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschr�nkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur f�r den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)
in allgemeinverst�ndlicher Sprache.
Sie d�rfen:

� das Werk bzw. den Inhalt vervielf�ltigen, verbreiten und �ffentlich zug�nglich machen
� Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:

� Namensnennung � Sie m�ssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
� Weitergabe unter gleichen Bedingungen � Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage f�r eigenes Schaffen verwenden, d�rfen Sie die

daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Wobei gilt:

� Verzichtserkl�rung � Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdr�ckliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
� Sonstige Rechte � Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:

� Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;
� Das Urheberpers�nlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
� Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bez�glich seiner Verwendung, zum Beispiel Pers�nlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

� Hinweis � Im Falle einer Verbreitung m�ssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die f�r dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.

Haftungsbeschr�nkung
Die �Commons Deed� ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag �bersichtlich und in allgemeinverst�ndlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst
entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

� A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use
the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

� B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal
authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

� C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
� D. Preserve all the copyright notices of the Document.
� E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
� F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
� G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
� H. Include an unaltered copy of this License.
� I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled

"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
� J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These

may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
� K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given

therein.
� L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
� M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
� N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
� O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.
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In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document

under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2

or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled

"GNU Free Documentation License".
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the

Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.


