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June 4,2009 7:56:48 PM PDT
"Wil l iam B. Fischer" <f ischerw@pdx.edu>

)+3?b - z

From:
Subiect:

Date:
To:

.com>

I was thinking about the grading rubric on the way home from class and realized I am a little worried about
filling it out. lthink my problem is in what I have produced, because I know that i haven't created as high of
quality work as the rest of the members in the class. But I also started in a very place at the beginning of
the term as the rest of the class. I feel like I have come to understand CBI pretty well, and thoroughly enjoy
thinking about possibilities and brainstorming ideas. but lhave difliculty with the practical side of it: creating a
workable/realistic lesson plan, predicting how students will react to material introduced, or even the more
basic- the process of how people learn a language, how to meaningfully introduce new aspects of a
language. This is obviously because I have no experience in a classroom and have just begun to learn about
this process.
But at the same time, while I may have come into this class knowing nothing in terms oi teaching or
methods, I have learned a lot lot and come a long way in the last 10 weeks. I have done a lot of reading, a
lot of online research, trying to cover the basis which I am lacking, and also CBl. Because I didn't have the
foundation, I've always felt selFconscious in class, comparing myself to the others. But I know I have
learned a lot about teaching, education, CBl, and the profession in general. I iust don't know where that
maps onto a rubric...
In regards to my proiects, Isti l l  feel l ike they are a work in progress. Of course Iamstil l  working on them,
but I feel like there are some aspects in creating a lesson plan, and specifically the language pieces, that I
don't fully know how to do. Because of that l'm not fully satistied with what I am able to create at this point.
And the more I learn about it, the more I realize what is lacking and what lstill need to learn(sort of a
depressing cycle). I feel like I could spend another 10 weeks on them and still know that there are portions
that could be improved.

I want to thank you for being patient with me during this process, but that's what it is, a process. lt's sort of
been a roller coaster, some days lfeel like I'm getting somewhere, and others days lfeel completely lost.
(l\4aybe moving back to the U.S. after 5 years abroad and adjusting is also contributing to the lost feeling.)

Did you have time to look at my first draft of proiect 3? lwould appreciate any comments or suggestions as
I continue to work on it.

Thank you, and sorry I won't be there next week.

I
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From: looglemail.com>
Subiect: Proiect 3

Date: June 7,2OOg 12:52:18 PIV PDT
To: "William B. Fischer" <fischerw@pdx.edu>
|| 7 Attachments, 1 .6 MB

Here is most of it:

Course description (same as you already have)
Syllabus and Course outline (only slightly modified)
Deutscher Alpenverein Module (which I didn't resend, since ljust handed.it to
you on thursday)
Summary of important info from the DAV module (summary of each content
area covered by each group, necessary for future lessons and summer trip)
Information on the Jugend section of the DAV, information for those students
interested in the summer trio'
Urban Forestry Module, for week 16
Planting a tree and helping it grow- project for school campus, students must
divide themselves into committees to organize and plan the project (and as
conclusion to the urban forestry theme)
Nachhaltigetourenplanung (from the JDAV website, for planning the summer trip

Still to come: assessment/scoring grids, outline of field trips, and more on the
summer tno

CBI Project 3
Date

C  O  U  R  S  E  D  E  S  C  R  I P T  I O  N
This coLrrse s based on Envronment and Susta nability, and r-rsing Germany as a modelto best

earn aboLtthem. The students,who are aso genuine ctzens ofa commLrnrty, n which they do have
a slake in the dec sons made and the diredon soc ety wshes to take t, and shou d therefore aso
have a rcal- ife nterest n what happens to lt. The idea is to nad n genera terms, defn ng what
env ronment and sustanab lity are. Then looking at Germany, and what makes it a eader n
env ronmenta sm. Afterths,the nate ofthe environmental movement n America, and more



0' f i t6 ' \
specncary, our corimunty wrllDe explored. Oncethe students grasp what works orhasworked In
Germany, tlrey can begln to think aboLt we can eam from the Cerman examp e and d scover ways
tlrat these deas mrght be applcable in our own comrnunrty.

ThG coLJrse is designed for a 4th/5th year High School German class, with aACTFL level of
intefmediate high. This coLrrse woLrld be a whole yeaf coufse, bLlr I w I mainly be focus ng on 0
week of it. Wh e dealing with the main ideas of environment arid sustanability,I would like to focLrs
on nature and the oL,tdoors, spec flca y"Frelzeit activties thal one can partake ofin the outdoors
while st m n m zing the impact on the environrnent The course will concllde with an opt onal
sLrmmer tr p to the Bavarian A p5, where the students wil meet a youth section of the DeLtscher
Alpenverein. The students will ve in home-stays and go on excursions with the members ofthe

The course wl be prolect and team-based to encourage communicat on among the students. In
additon to projeds w ll be excLrrsions to surrounding parks and forens. Students wil be encouraged
to discuss these issues at home, and will be expected to out ne a pan suggesting changes that could
be m ake in the r homes to make them more eco friend y. After this, nude rts w I organize a proposal
forthe school, explan ng mprovements that could be made on the schoo campus as we .

Because this course is project'based, padicipat on and ab lity to work wth other is extreme y
lmportant as we as an expectation. Students w I be graded on partc pation grolrp work, projecte
and presentation, and indivdualjourna to be kept throughoLJt the coLrrse where irudents will
comment and reflect as they wish on thoughts and deas thal arise. Students wish ng to attend the
summertrip to Germany are expeded to comp ete a coLrrse work and showthattheyare mature
enough to trave abroad and fepresent theif com munity n a foreign country.

The overal goa 9 forthe stLdents to earn aboutthese sublects,bL,t aso be aware thatthese are
issues that do and will contnue to affect them ifroughouttheir ives There are many ways to be
active and get invoved bL,t there are also many opportunties n regards 10 this ie d and possible

& 'F$ fs
Lllu Ltgij t!!f t

p-rSjs!! i_:yll:pit (1.0 M3) summarv of . pdl(51.0 KB)lqqcn!k!cs:pdl(66.2 KB)

l$ ffi i$r
L&tl Ll!!l L !!rl

Urban Forest...pdl(54.4 KB)p-blljlq a tr....p_rl!74.4 KB) nachhaltigcl-pd|G-3!_KE)

fischerw
Sticky Note
There is no page 5



CBI Proiect 3

0T,ekb 
-b

/{. t

C O U R S E  D E S C R I P T I O N

This coLrrse is based on Environment and Sustainablliql and using Germany as a model to best
learn aboutthem. The students,who are aho genuine citzens ofa communi| n which they do have
a stake in the decis ons rnade and the direction society wishes to take it, and should therefore aso
have a real-llfe interest in what happens to it. The idea is to start in general terms, deflning what
env ronment and sustainability ar_e. Then ooking at Germany and what makes it a leader n
env ronmentalism. After this, the state ofthe env Tonmental movement n America, and more
speclfcaly our community will be exp ored. Once the studenti grasp what works or has worked in
Ger-ary rrey car oegir to r,li,lk aoour we can lea'n f'om the Ger -a1 e\a-Dle and ciscove. wayg ,- i ,
Tha- tl^ese .ceas m;gft oe app icab.e in oJr owr ( ommJnrry ,1- y4 .v!^ E-1 l"tf.-!4ha" ,( Yt 

*

t . : . { ' -  / '  vwh ' "  l t 4  4 ry  nuhL '4h4 ' ,2 *J

;t 5ftr,^ Thn 'oJrse is designea fo' a 4 th/5rh )9ar High Slfeqree mar clas.. witl^ : ACTF- level of ,+AW f-."f 
wg)a fns "orse ts aesignea fo' a 4 t!!!_)SelLljgLs{eqre!:Igjqt. witl^ : ACTF- level of W.-<W t-*a

. { irter-ed iare-l^ iqh. 
-f 

is coJrse woJlo be a whole yea- ( oL r!e, bJt I  wil l  -ainL be'ocusinqon l0 
" 
l ,>I> r n ,* -wee 

s ol it. whi,e aeal1g wlh ihe mai. o6isiiJi6nlii? and sustairab,tiry. I wo-td tie to .o.,r'weeKs oi ft, whrle cealrng wth the matn deas ot envtrpnment and sustatnabrltty I would ltke to locus ;^ I
on natlre and the outdoors, specifica ly 'Fre zeit" activtles that one can partake of in the outdoors n oXl A.,/
while still mlnimizing the impact on the env ronrnent. The course will conc ude with an optronal /)-"' , , ,
su rn mer trlp to the Bavar an Alps, where the students w l meet a youth section ofthe Deutscher 

','a /ft

A penverein. The students wlll lie in home stays and go on excursions with the members ofthe 
'o-'6r-l- 

,
VETE N,

i t U,0'7 The course wi I be prolect and team-based to encourage communication among the students. n
addition to prolects w ll be excurs ons to g]rroLrnding park and forests. Students will be encouraged
to discuss these issues at home, and will be expected to outline a plan suggesting changes that could
be make in their homes to rnake them rnore eco-friendly. Afterthis, students will organize a proposal
forthe schoo expla nlng improvements that could be made on the school campLJs as we L

Because this course is prolect based, partclpation and abiity to work with other is etfemely
important as well as an expectation. Students will be graded o n part cipation, grou p work, projects
and presentation, and indivldua journal to be kept throughout the course where students wrl
comment and reflect as they wish on thoughts and ideas that arse. Students wishingto atend the
summer trip to Germany are expedced to complete all course work and show that they are mature
enough to travel abroad and represent the r cornm!n ty ln a foreign country

The ovemll goal is for the students to earn about these subjects but a so be aware that these are
ssues that do and will continue to affect them th roLlghout their lives There are many wayt to be
acUve and get involved, but there are also many opportunities in regards to this fie d and possible
future careers,

fischerw
Sticky Note
There is no page 5
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Place,.0nvironment and Sustainability- nrit Deutschland alsVorbild

I'uryosc

This corrrse will clgage sLLrdcnt.s through developing a sense ofnatrrre

appmciai. ion, which wil l  thcn bc lxanslatcd into idcas and actions lhat can pronlotc

conservation and an ecologically sustainable ftrture.

Ru:ognizo t.hc inrporlarcc of viowing lhe .nvironnrenl within Lhe contexl ol hunral l

influcnccs, irrcorporating an examination ofeconomics, culture, political stmcture,

and social eqtriry as well as natural processes and systenrs.

Description

Tlxrrc is a r:rrrrcnt tn:nd lo rnovc liorrr thc approach of ideology and activisn to onl

that allows shrdcnts to nrakc inlomrcd decisions and have the opporlunily lo be

involved. This is both a process and nrelhod to deliver ideas regarding environment

and sustainabjlity, in the lorm ofcrLniculrurr cxtcnsion and cnrichncnt through

langrrage acquisit ion and ol rtd oor experien ce. This is bascd on lcarning ahotrt how

nalural envift,nrnerrLs funcLion and parLicularly horv hunrals can tnarago deir

behavior and ecosystems in order to live susrainability.

Partially conrnrunity based and learner'rrcrrtcrul, sLudcnLs will cxplore their own

schocil camprrs, neighlxrrhood, cib', arrd cornmuniqr Wc want to prevent sLudents

Lrsing thcir sr:nsc ofplacc by for:Lrsing exclusively on \al iolal arrd InLernati(nral

issucs- These are still in)portanl, brrt b) making conncctions anti thinking about

\a'ays that we can inrprovc olrr own conrnrt|nily, slt|dcnts havc a contcxt which rnakr:s

it applicable Lo real world siLualions.

" Ccrlrany is a lcadcr in cnvironmerrtal isn, both in theory and implcmentation. Wc

^il  Ayb ri l l  begin b; l . i , l ;rgatCcrnrary,thenwcrvi l l  nrove local. By rrsing Germany as
W".-^:d.p 

;,f ;;Rl-C-marJ4t1-c;ifiifl-'.nts lvill cxarlinc antl creaLe ideas for ho*,wc carr lrcgirr r.o
^^{t ' i .-  ,"f f  

'

T ",,)r"^ 
tt ;U,,, rrr 'r ' l  ' rrrr g.als regarding our environment, in orrr crrvn cortrmrrnit l .

lB'{t* .  Tlrr.rrglr l l , is, \ t '1, 'ral iorr, studcnts rvi l l  also leatr abouL Gcrnran nrvironmcntal
" t t^1 uttl/

h .q  f l  
t - l  c r r l t un . r l r i l , . r l , r , . l op ingconrn run i ca l i onando thc rdes i red languagcsk i l l s .

' "- .n llw

| l r^ ,^ , " " tP ,
\d/',),,*,-(1 

'

Place, Envnonment. and Sustainability- mit Dsulschland als Vorbild
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Through invcstigation and conrparison, students will assess these two

conrnrunidcs, and assess how wc can learn fionr a conrnrunily nrore eco-friendly

and envimnmenLallJ awarc Lhan our own. Wc will cornmunicatc within our school

and comnrunily, and with a con)nlunity il Gcrnrany. Wc will cxplorc the Paci{ic

Northwest through projecLs and excrrrsions. An opLional srrnrrrrer-excurcion to the

rcgion o[ Lhc Cr:rnran Alps wilJ follorv at thc errd ofthe school yean

Coals

"The goal ol environmenl-al educaLion is to develop a world popLrladon [hat ;s aware

ofand concerned abolrt, dre envircnmcrrt end its associated problens, and which

has the knowledge, skills, attitndcs, motivations, and commitment to work

individually and urlkxrt ivoly loward solutions ofcrrrrent problems and drt- '

prevenlion oInew ones"

-lrcnt 1'he Relgade Charter,1976

Tcr beconrc knowlcclgcablc about natrlral processes ald sysLems, ald gain an

urxlerstanding about how human processes and systcnrs affect this.

To develop a sense of Lheir rights and responsibilities as citizens, to be able t<r

urdcrstand the idcals, principles, skills and praclices that go along with it.

lior stulents to gcl oLrt into tho conlnluniry, explore throrrgh projccls, acl.ivil.ics, and

ficld rrips. lbr st.uderrls to beconre aware thaL *rc way in which we live musl

change, and that they arc partjally rcsporrsible in helping to initiate this changc. To

s<r: what kinds ofeducation and carecr oplions are available in lhis f ield.

CoDtent

Conscwation- bring awarcness Lo Lhc nrisusc of nalrrral resources

Natrre Study intcgratc acadcnrir: approach and supplcnrent. it wi$ oudoor

cxploral ion

(luldoor Edrrcation- L:arning "in" and "for" outdoors

Cornrnrrnity-based edrrcat ioir

Place, Environment, and Sustainabiliv
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Act-ivit ies

-Ar:t ivit . ir :s rvi l l  be hands on, projecL based, aod rclaled Lo rcrl 'worlr l  situat;ons

rvht:rrr:vcr possib|:

Thcrc rvi l l  bc Conrnrunilv bas.d pr(, jccts, se{.king Lo hdp and inrprovc tht:

conrnrLrrr i ty through enrplol ir lg sludcrl.s and school staff in solving corrnrrrr iLl

-An lI l ternational Coopclal ioo Pr(i(xrt l

Snrdcrrts lvi l l  havc conlacl rr i th arr crrvirorrrrrr:ntal sr:hool in (]errnan.' , .  and wiLh Lhe

Jugcrrd t les Deurschen Alpcnvr:rr: ins

Planned F}cursions

Bringir lg exposure b lhc orvironrx)nl and rrse of resorrrccs orrLsidc t.hr: t lassroonr

Visi l  a local (hganic l iarnr (as l)art of"Was ist Biol )

-Visit to Portland's "Eco-Villagd' 
(as part of Iocal/communitr- lcvtl)

'Fc,rest Park (as part of DA\r nrodrrle)

'Tryon (lrcck State Park (as part. ofllrbarr F<rrestry nrodulc)

-\loLrnl Hood \ational Foresl (as part of"lteizeit in C)regon-)

llxpcchrions

The nrajority of thc corrrcc wil l  bc corrstnrcred irr Cr:rrrrarr. Strrt lenls are expcct.rr l

rrsr: ( ir :rnran as lheir prinrary rrrcars ofcontnt{tnical i l)n. Strrdt:rrts an: cxpccted to

crx)l)( imlc and work rvith fr: l lorv st.rrLrnls on class projcc:ts. Studcnls are exlrccre(l

lr) fr isl lcct cach olher, Lheir inslnrctoq and thr: idcas olcveryonc in lhc class.

Placs, Environment, and Sustainability
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Coursc Outlinc:

Wcck l:

( lo'r l .(r 'L: I ' rr(xlr '( : l iorr, Cr:sLrrrr lc L;rrrrvdt.

Aclivity: lntroducc "Tinvironrncnt" and "Susta;nabil i ty," dcfinc thc tcrnrs and

lx:gin to Ibrrrr arr rrrrdr:rstantl ing of u hal lhq nroan,

SoL l Icc :  l i rp r i r$1 \  " 'n \ f l r i ' i i ! r " r  . ' ! . r ' ,1 , t r \n l . , r . l " 'nn(  l r ins r i r , ' r  n (hn  .  i chnrng.1 ,d l

\\txrk 2: l,ooking at Gernrany

CorIterIt: Ocrnrany's IrlviromrerL and suslaina|ility progranr

AcLivit)r "lnvestigatirrg 
)orrr Invirorrrrorrl ', 'How t:arr Bi<xlivcrsity Be

Preserved"

50r r fc { } :  l , rD i r ' r \ \ s " r r ; l c r lnssDrn i t fo ' i f " r ' r ' o f r ' .ac l ru \ ru [ i cu lL r f ]1 . {1 . \c l l r r l i l l r l i \ i . \ v  l1

h l l l , : r  i ' r . . r . ' y , ' r )ncr , r iDnn lncNi r \ \ ' l ,n l l

hrr.:,/r3:r,:.o' f,i"'rartBnxln.rsn.vB:\n sv l.p,ll'

( i rrtcrrt:  Kl i lra rrrd Klinra Schutz

AcLivitJ: GeLLing Lo kllo\a, a Ccrmall-Environmental school, School

Coopemtion Project

Sourcc i  l i r r t ) : ' , \ r rs . " i t rn  lL l l s r i r ' i . ( ,A ! r  l r+ , \ ' ,? r . ln . . , lo \ , ' l , , r , l  " '  { i , l r s r i r? (hr4 ,1 . , ( l l

L ' r ' ' ,  - . , i ' , , . , 1 r i ' , . i i r ' , r , r ' : . r . . l r ! ( . ' , r . ! . l r ' , 1 , N " 1 , . r ' l r , , . n x . l t r , . . r , . ' n j l , t " l

ConLenL:Wass{:r

Actiyily: "T,ocalc your local \Vatcrshr:tl ', "Tht: Walcr Sorrrce-book"

Sor l rce :  h l l l ) : r :qNs" rn \ . l r i .d i r " ro ' f ; { r , l r fps fme.hcr , loNn lor ( l in  s r r . l rg .s tm{ r ' l r50 l r l l '

Week 5:

( lontent:  Ri ic leD
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l , l h ) : / '  1x . r . " i ' J " r r {  : { i  nn , \ r i ' , i ' r ' l  rn r '

\Vr:L C:

Colrlerl : \ \hs isl Bio?, Okola dbau

Aclivity: Buying local, buying ()rganic:

l'ield Tiip: Local Orgarric l'arnr

Source: l,rl p://u rn'rhi',sLih'r.o.s/lcl'c,, '!illcl/lel)e' bun LcUy lNlp,!jckL okolantlbau

( irrrtclt :  Cri in irr dcr Stadt, Ccsund Wohncn, " l lndcrstanding

l. lnvirt lnrcntal Hcalt.h Risks-

ActivilJ: llco liric dly household WhaL can )ou do Lo inrProvc your honrci,

I.'iclcl Tiip: Local Farnrer's llarket

S ,  ' r n1  :  t , r@

\ ,  t i v i t ) :  - { l o ' , r t r , \ t i | | b . : W a " t , .  l , '  R , . s , , r r n ' r

I l l l ) i " r$ \ . rm\u l l i r s i r r r  o ryno{n ld ( l  g {n" i , l  ro l "ka '  t , , l l

I l r t : , " '  c r . . f f ,  r ' t xa1  : t  r r ld \L r " , l i r I l ] ' t r i ,1 , l  l c r l1 l ' l l i s l i  l ' l L I

Wick 7:

( lonl( 'J l t :  l ie izei l .  iD \atrrr

Place, Environfr!nt, and Sustainability

\li:r:k {t:

( lontenl Riosradt l{ i inchen

ActiviLy: Dic t, m1r,c ltin sti tr r te

Sourc( ) :  l , r r ' , r  \ r * \  L " ' r . l1 lJ r r i r I1 .o |g 's ra , l rH fs l

\\bck 9:
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5ortr(xr: l,t1!:lur]4L.tlirNLtr,,l.or! rrltg$tryctrIl(tr\,,lo.nn, slartrgc!)hrtr.:t2 pl1.

\\l:r:l 10 {r I I :
( iontr:rt :  Dic Alperr

\ ,  t i \ i t )  - \ \ a r , , l , . n r r r i t  , 1 , , r ,  U , . , r t . c l r , , n  \  |  1  "  ,  r  r  r  e  n  .  i  r  r  . .

lriclcl 1i'ip: Forest Park

Assigrt l | lcnls: ( lroup Prcsr:nratiorr, Wrjt lcl r Takc Honrc {ssigrrrncnt
\\tr:k 12: t-ooking ar. rhc I'acific Nor.Llrrvcsr

ContenL Local Ccographr,

,\cl ivity: 'Thc l ' lorrnt St. Hclen's Volcano: Ir irc and Li lc' .
"|oresr I'in:s: Disasrer or \oll"

Sout .co :  t i | l p : , ju r f .o j .s , r l ] l r ] j tq , , r r : , r | ]1 r . , rs \ ( , t . r ,u2  | r l .
l, r: r'rr.f..i.g r!l&. ti,tr\rFir\.2 1,,I

\\'i)cl 13:

Corrtel l l . :  Our moulltains, orrr [rorr:sts

\ c t i r i r v :  I  r l , r r r  n , ' r . r , 1  t , r , , j , , . t  '

'l rhan lbresL T,aboralory'

lr||tJ:: 'ru.f.ofpnn.r,t r l, 

 

I tiflsrr.!t !t!u!rai*\v2 t!ll

\ \ i :ck l4: I 'orr land and rhc local Conrrrrunrrr

Cortei)1.: " l- iving Li6hrl) ir  $e Cit!. '

Acl ivi l l :  "Taking_\cri(nr: Irvolving Sl dcnls in
P I ! i cc t s '

t ' ield Trip: Visir Rrlt  tarrd's "t,)co,Vil lagc..

Sorrrr:e: 141,.*,*.rr,, ,ur,t*-". i tr,r, . , . . , , , ,-. . tu,t,

Place, Environm€nt, and Susrainabitity

l i rvircnnrcntal . \ct ion
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l ' r . : t i l n r .  o ,  g i , , ! v r l ; , k i , , {  \ (1 ioJ t r  j . t x l l

Wc,,k 15:

Content: Localisnr arrd Larrd I i thit :

, \diviry: " l ,eopold lr)dtrcation ProjecL:Lessons in Laid ELhic'

Source: l,|l r:,'; nftcc.o,!/,, p,!c,In,ou!lD!rl!!! l

Wcck 16: Our School ancl \eighborhood

Coltcnt: Firxl rvars to inprovc tjlc school canrpus

-AcLivit): "lnvcsl.igal.ions ol Neighborhood Ecologi"
'Lct's RctLucc and Rccyclc: Curriculunr fbr Sold

S , ' r n . . :  , r . , .  , , r . . , { r , , , " . a  r  , i . r r , . r ,  . ,  n , . \ ,  r , .  , ^ r l

Sur r r r , . :  t ' r ' . .  ,11 , ,  ,  ! . , , , , - r  l  ' i r ( r l  r r r  ' ' !1 , !d  .L . l i

\Vasle Awareless"

illajor Project: 'PlalLing trces and hehrng lhem grow

Wcr:k 17:

Corrtcnl: Frcizcil. ir Orcgon

Ad:ivity: "Protected Areas: Preserving (}rr FutLrrc"

Source: r,[t rj, .. o,.!l]lux]rct!L!1(!!!=\r1]]dtt!11

Weck l8:

( irntr:rrt:  Wandr:rn in trnscre Rergc, apply knorvledgc lt :arnr:t i  aborrt the Alps
lo orrr own nroLrntains and l irrest. Whar sinri larir ics can one ffndl What
dif lcrencesl Look closery at J)lanl and aninral spccics.

Activity: "Project LeamingTiee: Environmcntal Activitics"

Plac€, Environnent, and Sustainability
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We ck 19:

ConLent: Eco-Ttrurism- Explore organizations in Or.egon, hiking and
clinrbing associarions, whal stcps do *rese organizations take Lo prornotc
ctrr-friendy activities? What sort ol linancial possibilities are in marketing as

Activity: "Living LighLly on our Planct"

Field TIip: Ovcrni6ht rrip to Mt. Hood National Park

SoLLI(:cs: Inrt,r:,iv*sd,harrrin:ir],rr h...1 ro.l.rrhn

1 , , r , ,  $ \ \ . , . , , , , . . , 1 - , . n , , r , , , r ' ! , . , J . 1 , r  ' l

h I rl)i,rr,m{:.o''|'' ' i ' rrf, 1.n i', g]ris|l!l!r!!Lql]lmrd!-]11]1

WeeL 20: Conrr.ct irrg

Conlenl: Suntnrarize, whal lessois have we leamed from Genrrarry, can the.y
bc applicd/nscful herel Making connect.ions, forming a plan

ActiviLy: Making urnnection, forming a plan
"Conneclions: Grridc Lo a Healthy EnvironmenL"

Source: hrrti/,!raac..o,y:rn.ccrConne.ri.ns!'i f rli

Weeks Followirrg:

(lontent: Prcparat.ion and tips for Suntnter trip,

Resources

'Die ( mwelt insitute

'The orion Society

Placa, Environm€nt, and Sustainability
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Thc \orth Anrcrican Associal;on fbr l lnvirorrrrrcntal l lducatiorr

'Thc L -S. IrorestrJ l)eparlnlelrL

DcuLschcr,\ l1rcrvr:rcin,. lrrgcnd des I)eutschen A\renverei ls

'(lr.r, l)avid \V. Earth in Nlincl: Ol Ijducatjon. Errvinrrrnrcnt. and the Htrman
Prospect. Island Prcss: Washington, l)C, 1994.

Slr iLh, CrcgoryA. anrl \Vi l l iams. l) i lat iuz It .  Icologiral Edrrcation in Action. Statc
t lnivcrsity of\cr,Yrrk Pn:ss: N<:w Vrrk, 1999.

-l,cssons fiom Germanv:

l r l l r , :  t \  \ !  \ 1 . l i | l r ( . . , ) r t '  l i r r r r :  . r r r : i r l .  2 {X )7  a r i  i , l t
l).28111)4.1 t' l1i59 |714222 lilJti21 l.{)0.lttltl

l,arrguage Perlolmamcc Objcctivcs

Othcr Objcct.ivcs/Skil ls

, LJ !rs Fl"\ ir tn,ncrrtul l i t lucatior lbstr:rs ski l ls and habits that pelrple can uso throughout
fu,f '  f  l ,e' t l-" l i res to rrrrr l t ' rstarrr l  arrt l  ar: l  orr cnvironnre rr lal issrcs. IL cnrphasizcs crit ical"\ ^ LhJ'tw
k "A l i l  

( '  a r r r l  , r t a t i r e t l r i n l i ngsk i l l sa lo r rg * i l ho lhe rh ighc rk : vd thhk ingp rocessesLhaLarc
r- '  L.y t.  iJcrt i l lJrg, inrestigating, ard analJzing issucs, and lormulating arrd

cvaluating alternal.ive solulions. lt lluilrls lhe capacity of learncrs to work
cu)porativcly as well as individually

Gmding and.\sscssnxxrt
l'arl.icipation
Crorqr l'mjecls
Ir)dividual l ' rojerrls
Written Assignlrlcnls
, l nL r r r ra l  a r r r l  Re f l  , r ' t i u r r "
Telnr l)ortfol irr

lov"
251"
15./.
15"/"
10%
25"/"

Pla.e, Envircnmsnt, and Sustainability



'  a T3ta -tb

pl 7
Summary of Important Information from the Deutscher Alpenverein Lesson:

Berewandern

Unter Wandern versteht man das Gehen in der Natur, das heute meist als Sport oder
Freizeitbeschaftigung ausgeiibt wird. In friiheren Zeiten waren nochjede Menge Menschen
sozusagen ,,beruflich" wandemd unterwegs. Denken wir nur an Handwerker auf der Walz,
an Wander-Hausierer, Saumer, Studenten oder Forscher. Auch Pilger waren aut
entsprechenden Wegen zahlreich ,,per pedes" unterwegs (2.8. auf dem Jakobsweg nach
Spanien).

Als gesellschaftliche Bewegung trift das wandern im Biirgertum Ende des 18. Jahrhundefts
im Zuge der Aufkliirung in Erscheinung. Den groBen Kick bekam das wandern jedoch
anschlieBend durch die Romantiker Institutionalisiert hat sich das Wandern so ab der Mitte
des 19. Jahrhunderts mit der Griindung von Wander und Gebirgsvereinen. Diese Vereine
erschlossen nun gezielt die Natur mit Wegen, Schutzhiitten, Karten und Markierungen.

Vom Wandern im flachen Land (2. B. Wattwandern) oder aufTalwegen (relativ flache W€ge
in Gebirgsulern) unterscheidet sich das Bergwandern markant. Ob relaxed im Almbereich,
genussvoll auf einem Hdhenweg oder schweiBtreibend in Richtung eines 2000ers, das
Bergwandern hat viele Gesichter So beschaulich wie es klingt, ist es aber im Gebirge nicht
immer. Eine ausgesetzte Stelle oder ein Wetterumschwung etwa kiinnen rasch die eigenen
Grenzen aufzeigen. Damit der SpaBfaktor beim Bergwandern erhalten bleibt, sollte zum
Beispiel
. die Ausriistung stimmen
. die Tour zur eigenen Kondition passen
. die Schwierigkeit der Tour das eigene Kijnnen nicht iibersteigen
. die Tour und deren Verlauf sorgfiiltig geplant sein
. der Wetterbericht bekannt sein.

Eine sorgfiiltige Tourenplanung ist ratsam und lasst immer noch geniigend Spielraum fiir
,,Spontaneitet" oder ,,Unvorhergesehenes". Letzteres kann beispielsweise ein Unwetter oder
auch lnteressantes am Wegesrand sein.

Berswander.Varianten
Der Begriff Bergwandern ist sehr vielschichtig und umfasst eine ganze Bandbreite von
Aktiviteten. So lesst sich das Bergwandern nach der Schwierigkeit der Wege in
verschiedene Kategorien einteilen (leichte, mittelschwere und schwere Bergwege).
Unter,,alpinem Weitwandem" versteht man das Wandern auf durchgehenden Wanderwegen
durch ganze Regionen (Touren mit bis zu 20 Tagesetappen sind mijglich). Auch
,,Fernwanderwege" durchziehen die Alpen. Hiihenwanderungen verlaufen meist in grdBerer
Hdhe und ohne starke Hijhenunterschiede. ,,Uberquerungen" hingegen iiberwinden
Gebirgspesse oder Gebirgsstdcke (2.8. die Alpeniiberquerung von Miinchen nach Venedig).
Von Trekking spricht man dagegen bei Bergwanderungen iiber langere Strecken in wenig
erschlossenen (meist auBeralpinen) Gebirgsregionen (2.B. Himalaya, Anden etc.) mit
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Ubernachtungen in Lodges oder Zelten. Nicht selten iibernimmt einheimisches Personal den
Gepiicktransport und die Vercorgung der Gruppe,
ln den letzten Jahren hat sich das aus Finnland stammende ,,Nordic Walking" bzw. ,,Nordic
Wandern" auch im Alpenraum verbreitet. Durch die Verwendung von Sttjcken und einer
speziellen Schritttechnik sollen Celenke entlastet und die Gesundheit gefdrdert werden.
Falsch angewandt kann die Sache auf Dauer aber mehr Schaden als Nutzen bringen.
Weitere Varianten des Bergwanderns wiiren etwa das ,,BarfuBwandern", das
,,Bildungswandern" oder der,,Berglauf'. Das BarfuBwandern soll eine
gesundheitsfijrdernde Wirkung haben und in zahheichen Tourismusregionen werden
spezielle BarfuBwanderwege unterhalten. Beim Bildungswandern hingegen kommt der
Bildung eine spezielle Bedeutung zu. Typisch sind hier die sogenannten Lehrpfade mit
Infotafeln und/oder Stationen zu unterschiedlichsten Themen (2.B. Gletscherlehrpfad).
Beim ,,Berglauf' handelt es sich dagegen um Speed-Bergwandern. Hier geht es nicht mehr
um Naturerlebnisse, sondern darum mijglichst schnell eine vorgegeb€ne Bergstrecke zu
iiberwinden.

Tourenwahl - Die Berswandercard
In den Alpen gibt es ungezehlte Wandermiiglichkeiten und selbst wenn man sich fiir ein
konkretes Gebiet entschieden hat, steht meist immer noch eine Vielzahl von moglichen
Touren zur Auswahl. Damit eine Tour zum persiinlichen ,,Leistungsprofil" passt, hat der
DAV die Bergwandercard herausgegeben. Mit ihr kann man seine alpine Kondition und
Trittsicherheit gut einschatzen um dann die entsprechenden passende,l Touren leichter
auswahlen zu kiinnen. Das System geht von einer Einteilung der Wege in drei
Schwierigkeitsstufen aus (angelehnt an die Klassifizierung der Skipisten in blau rot
scnwarzl.
Blau = leichte Bergwege
Leichte Bergwege sind iiberwiegend schmal, kdnnen steil angelegt sein und weissen in der
Regel keine absturzgef?ihrlichen Passagen aui
Rot = mittelschwere Bergwege
Mittclschwere Bergwege sind iiberwiegend schmal, oft steil angelegt und weisen
absturzgefiihrliche Passagen aui Es kdnnen zudem kurze, meist versicherte Gehpassagen
(2.B. Drahtseil) und/oder kurze, einfache Kletterstellen vorkommen, die den Gebrauch der
Hlinde erfordern.
Schwarz = schwere Bergwege
Schwere Bergwege sind schmal, oft steil angelegt und abstun gefahrlich. Es kommen
gehiiuft versicherte Gehpassagen und/oder einfache Kletterstellen vor, die den Gebrauch der
Hiinde erfordern.
Die komplette Bergwandecard steckt ,,hiel' als download.

Bergwandern mit Kindern und Jugendlichen
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Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist oder wenn Jugendliche aufTour gehen, gelten
andere Kriterien als bei Erwachsenen. So geht einem Kleinkind ein Gipfbl als Ziel oder eine
tolle Fernsicht meist voll an der Pampers vorbei. Ein Bachlauf, interessante Steine, Tiere u.
a. faszinieren und wollen erlebt werden. Eltern, die eine gemeinsame Tour nicht darauf
abstellen, erzeugen oft ungewollt Frust auf beiden Seiten. Auch Kleinkinder wollen nicht
stundenlang bewegungslos in einer Kraxe durch die Berge geschleppt werden. Vom Sonnen-
und Kalteschutz einmal abgesehen wollen sie sich zwischendurch auch mal selbst bewegen
und spielen. Einfiihlungsverm6gen und gesunder Menschenverstand kdnnen hier vor
manchem Flopp bewahren.
Jugendliche gehen gerne in Gruppen mit gleichaltrigen in die Berge. Hier steht das
gemeinsame Erlebnis im Vordergrund und alpine Ziele durchaus mal hinten an. Eine Gruppe
ermiiglicht Erlebnisse, die ein Einzelwanderer nicht hat. Andererseits schrenken Gruppen
auch ein (2.B. Diskussionen iiber die nachste Etappe, Riicksichtnahme auf di9 Interessen
und Fahiskeiten der anderen).

Gesundheit
Bergwandern gilt als gesunde Sportart, bewegt man sich doch kdrperlich an der frischen
Luft. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Bergwanderer in einem gesunden und
trainierten Zustand auf den Weg macht. Wer monatelang auf seiner Couch rumhiingt und
dann aus dem Stand zur Monsterbergtour durchstartet, tut sich und seiner Gesundheit sicher
keinen Gefallen. Allgemein ernstzunehmende Gefahrenquellen sind Bluthochdruck,
Kreislaufschwachen und Herzversagen. Ein ausgewachsener Muskelkater bliiht dem
Untrainienen auf einer zu hochgesteckten Tour im Anschluss allemal.

Ausri.istung
Die Ausriistung muss natiirlich zur gewahlten Tour und Jahreszeit passen. Wer zuviel durch
die Gegend schleppt, ermudet unndtig und verdirbt sich selbst den SpaR. Wer das
Notwendige nicht mit dabei hat, sieht im Bedarfsfall alt aus oder ist auf die Barmherzigkeit
anderer Wanderer angewiesen. Das Ausriistungs A und O sind die Schuhe. Sie sollten auf
die Tour abgestimmt sein und vor allem passen !! | Mit nagelneuen Schuhen gleich auf groBe
Tour zu gehen, erfreut allenfalls die HeNteller von Blasenpflastern. Und fiir den Notfall
immer ein Handy (mit geladenem Akku) dabei haben. NAhere Tipps zur richtigen
Ausriistung finden sich in der DAv-Broschiire ,,Erlebnis Bergwandern"

Sicherheit und Risiko
Vom allgemeinen Gesundheitszustand des Bergwanderers (oder -in) einmal abgesehen ist
eine griindliche Tourenplanung, die richtige Ausriistung und die Wetterentwicklung von
entscheidender Bedeutune fiir die Sicherheit aufTour.
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Eine gute Tourenplanung schiitzt vor unliebsamen Uberraschungen vor Ort was die
Schwierigkeit def Tour, ihre Ldnge und den Tourenverlauf betrifft. Begriffe wie
Triftsicherheit oder Schwindelfreiheit sollten in den Tourenbeschreibungen ernst genommen
werden.
Auch das Wetter kann in kiirzester Zeit eine Tour zurTortour machen. So sind
beispielsweise im Friihsommer Altschneefelder oder im Sommer Gewitter in den Alpen
nicht zu unterschAtzen.
Und die beste Ausriistung hilft nichts, wenn man mit ihr nicht vertraut ist. Wer z.B. keine
(Land-)Karte lesen kann, iiber den wird auch vor Ort und in desorientierter Situalion
ziemlich sicher nicht die grofSe Erkenntnis kommen.

Natur
Gar manche(r) kann sich gar nicht satt sehen an der Natur in den Bergen. Damit das alles
auch so schdn bleibt, sollten bestimmte Benimmregeln unbedingt eingehalten werden.
Den Abfall, den man mit rauf tragt (2.B. Verpackung, Bananenschale) sollte man auch
wieder mit nach unten ins Talnehmen. Papiertaschentiicher brauchen einige Jahre bis sie
sich in der Natur zersetzen und sind kein schiiner Anblick.
Dass man geschiitzte Pffanzen bewundern und auch fotografieren dari, ist klar Wer sie liebt
sollte sich auch lassen wo sie sind.
Die Tiere in den Alpen (2.8. Murmeltiere, Gamsen, Steinbdcke) sind wildtiere und
brauchen ihre Reserven dringend fiir den nachsten Winter Deshalb keine Tiere unnijtig
aufscheuchen oder hetzen.
Die Berge sind obwohl aus robustem Fels - ein sensibles Gebilde. Deshalb stets auf den
markierten Wegen bleiben und keine Abschneider benutzen oder gar anlegen.

Hiitten
Wer in den Bergen unterwegs ist, ist oft froh, in einer Hiitte seinen Hunger und Durst stillen
oder auch iibernachten zu kdnnen. Die alpinen Vereine unerhalten zahlreichen Hiitten in den
Alpen, auf denen die Mitglieder der Vereine ge\4isse Vorrcchte vor anderen genieRen. Aber
nichtjede Hiitte, die in den Bergen herumsteht, ist ein Berggasthof.
Forst- und Jagdhiitten sind fiir die Allgemeinheit nicht zugiinglich und meist sowieso
versperrt.
Almhiitten sind in erster Linie Betriebe der Berglandwirtschaft und das Personal ist nicht
zur Erholung am Berg. Bei manchen Almen kann man einfache Getriinke (2.8. Milch,
Skiwasser) oder eine Brotzeit (2.B. Speck oder Kiisebrot) bekommefl. Vorausselzen kann
man das aber nicht und sollte auch respektieren, wenn es fiir Touristen nichts gibt.
Sowohl die Alm- wie auch die Hiitten der alpinen Vereine sind nicht rund ums Jahr
bewirtschaftet. Deshalb besser vorher im Tal nachfragen, was offen hat und was nicht.
Eine Ubersicht iiber die Alpenvereinshiitten findet sich auf der Homepage des DAV



usend des Deutschen Alpenvereins

0 \1 t -b  -  20

l t l , l
The DeutscherAlpenverein also has a section for kids and teenagers. This will be especially
interesting for those participating in the Summer trip, since we will be going on trips and
paftially staying in home stays with members of the JDAV The JDAV also has international
exchange programs, so if we choose to organize this, we can invite members of the JDAV in
Germany to Oregon.

Those students who are going on the summer trip may wish to look at the courses offered by
the JDAV, since we will be participating in a few of these classes. Students should notify
the instructor which courses they arc interested in. A vote will be taken later in the year, and
a compromise will have to be found, because we select courses that appeal to all students
participating.

httpr/:dav.de//temp:a

Umweltbilduns und Bildunq fiir eine nachhaltige Entwicklung
Raus gehen und die Natur erleben

... f i ir viele Jugendliche im Alpenverein ist das ein wichtiges Motiv fi ir die Ausfahrten ins
Mittel oder Hochgebirge. Die Jugendarbeit der JDAV findet vorwiegend in der Natur
beziehungsweise in Kulturlandschaften statt. Das Erleben der Natur, das gemeinschaftliche
Miteinander und der Bergsport stehen dabei im Mittelpunkt.
Uns geht es dabei auch darum, die besuchten Bergregionen nicht weiter zu zerstdren. Wir
setzen uns fiir eine nachhaltige Entwicklung derAlpen ein. Damit sind in erster Linie die
Riicksicht auf sensible Gebiete, die Fiirderung eines Ressourcen schonenden Umgangs mit
der Natur sowie die Unterstiitzung der regionalen Wiftschaft und Kultur verbunden.

Umlreltbewusstsein und iikolosische Verantwortuna
Natur gilt uns als ein unverzichtbarer Lem und Erfahrungsraum fiir Kinder und
Jugendliche. Nur was man kennt, ist man bereit, zu schiitzen.

Umweltbewusstsein und dkologische Verantwortung bilden einen Kempunkt bei den
bergspofilichen Aktivitaten der JDAV Diese sind in den Erziehungs- und Bildungszielen
verankeft. Unter anderem sehen wir in der Erziehung zu umweltbewusstem Denken und
Handeln wie in derAusbildung zu einer verantwortungsvollen Ausiibung des Bergsports
eine zentrale Aufgabe ve$andlicher Aktiviteten.

In derAus und Fortbildung der Jugendleiterinnen und Jugendleiter zahlt Umweltbildung
beziehungsweise Bildung fi ir eine nachhaltige Entwicklung mittlerweile zu den
verbindlichen Keminhalten. Dabei geht es neben der Wissensvermittlung iiber dkologische
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Zusammenhange auch um das Erlemen von Schliisselkompetenzen wie
Reflexionsvermdgen, Selbstbeteiligung, Vernetzungs- und Planungskompetenz.

Naturerlebnis und ijkologische Bildung haben auch im Jugendkursprogramm der JDAV
einen zentmlen Stellenwert. Seit iiber 25 Jahren organisiert die JDAV Arbeitseinsatze zur
Erhaltung beziehungsweise dem Riickbau von Schiiden in der alpinen Natur. Bei diesen
,,Umweltbaustellen" werden Wege saniert, Biotope renaturiert, Schutzwaldzonen
aufgeforstet, Informationstafeln installiert und vieles mehr

.Iugendpolitik
Die JDAV verfolgt eine Jugendpolitik im Sinne der Bildung ftir eine nachhaltige
Entwicklung. Sie setzt sich aktiv gegen zerstorerische BaumaBnahmen ein und unterstiitzt
Aktionen fiir den Erhalt 6kologischer Vielfalt. Ein wichtiges Anliegen ist die
Bewusstseinsbildung im Sinne eines riicksichtsvollen wie vorausschauenden Umgangs mit
anderen Menschen, Kulturen und der nichtmenschlichen Natur.
Aktuell verfolgte Handlungsfelder der JDAV im Bereich Natur und umwelt sind:
' ZukunftsfahigeundjugendgerechteDAv-Hiitten
' Klettern und Naturschutz in den deutschen Mittelgebirgen
' Mobilitiit und Bergsport Anreise mit offentlichen Verkehrsmitteln
' Bildung fiir nachhaltige Entwicklung in derAus und Fortbildung

Klettern und Natuischutz
Fiir Kinder und Jugendliche hat das Klettern eine herausgehobene Bedeutung. Insbesondere
das Klettern am Naturfels ermoglicht es vielenjungen Menschen, Natur auf eine direkte
Weise zu erfahren. Die Rauhigkeit des Gesteins. Hitze, Kblte, Durst und mannigfalt ige
sinnliche Eindriicke ermoglichen den ,,unmittelbaren" Kontakt mit Natur
Dabei bewegen sich die Kletterer in einem sensiblen Bereich, der gleichzeitig Lebensraum
fiir bedrohte Pflanzen- und Tierarten ist.
Neben der sportlichen Betatigung legen wir daher einen besonderen Weft auf die
Umsetzung eines naturvertrziglichen und verantwoltungsbewussten Klettersports.

Umweltvertriisliche TourenDlanunp
Die Multiplikatoren in der Jugendarbeit tragen eine besondere Verantwortung bei der
PlanunB und Durchfiihrung von Gruppenfahrten in die alpinen und auReralpinen Regionen.
lhre Vorbildfunktior hat eine stilbildende Wirkung und beeinflusst das Freizeitverhalten
zuktinftiger Generationen. Wir unterstiitzen die Jugendleiterlnnen bei der
ressourcenschonenden Durchfiihrung von Touren. Durch Fon- und Weiterbildung,
Information und die Bereitstellung von Planungs und Entscheidungshilfeo fdrdem wir
Partizipation, Wissenserwerb und Handlungskompetenz im Sinne eines nachhaltigen
Umgangs mit unserer natiirlichen Lebensgrundlage.

Links
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htto: //www.dav-felsinfo.de/aiaxdav/
Das offizielle DAV Felsinformationssystem bietet vielfdltige Informationen zu den
Klettergebieten Deutschlands

htto://aloenverein.de//temolate loader.ohp?tplpaoe id=55
Schnelle und rlbersichtl iche Infos zu Naturthemen im Bergsport geben die DAV
Fernlehrgangskarten

http://www. natursoolt-bw.del
Klettern & Naturschutz Baden-Wrirttem berg : Bildet Steckbriel'e, Filme und vieles
mehr

htto://www. oroiekt-schaufelsen.de/
Die beri ihmteste umweltbaustel le Deutschlands, das Projekt Schaufelsen

htto: / /www. bmu. de/pu bl ikationen/bi ldu ngsservice/die themen im ueberblick/docl
6773.oho
Lehrmaterial ien des Bundesumweltministeriums zu Themen u,/ ie Klimaschutz.
emeuerbare Energien, Gesundheit und Umwelt, Wasser, Flatchenverbrauch oder
Nachhalt ige Entwicklung

http://www.educ.ethz.ch/lehroersonen/geographie/unterrichtsmatedalien oeo/
glaziologie/oletscher
Link zu Glaziologie der Alpen (Puzzle-Methode)

http: / /www. erlebnis-a lpen.de/download/aloen kiste/index. htm I
Alpenkiste - Ein Lernzirkel mit 11 Stationen zum Thema Alpen der CIPRA Deutschland
(Alpenschutzkommission)
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Plan for Urban Forestry
The curiculum in this program can be adapted for many levels. Each exercise is
complete, enabling students to gather data about Urban Forests. The prcgram has
been divided into two components. Th€ first component is for the possible
development of your school's own arborctum, or tree walk, and herbarium. Tree
planting could take place around Arbor Day. The second component of the program is
the ability tiercd cuniculum presented in the form of student laboratory exercises and
accompanying teache$' guides. Each of these exercises can be done on your school
site. Repeated data collection on the same trees and shrubs is possible. An urbar
school site is not a natural habitat, but it is still an environment worthy of in-depth
study. Students can measue dynamic growth of trees within th€ changing pattems of
human habitation.

The guide has five areas of activity:
l. Tree identification and inventory
2. Charactedstics of the trces
3. Soil conditions for trees
4. Condition of the trees
5. Tree care and planting
A concluding field trip to some forested site (Tryon Creek) would benefit the students
understanding of the role of Urban Forestry in the total ecosystem. The idea of a half-
or full-day field tdp as a rcward for work well done can be exciting for students.

Objectives and Goals

Objectives:
The Urban Forestry Unit has three primary objectiyes:
1. To educate and inform students and DarticiDants about how trees function in an
urban setting.
3. To Fovide an opportunity to participate in the deyelopment of an urban forest in
your commuruty.
2. To collect data on trees in their urban environment in order to determine how well
the tree is suryiving.

Goals:
By the end of this Urban Forestry Unit the student should be able to:
1. Develop a map of the trees at or near the school by applying the classification
scheme developed dudng the unit.
2. Recognize that one population of plants or animals can have an alfect on othe$,
even in an urban setting.
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3. Understand that interactions among trees, soil and people are increasing in
importance in urban settings.
4. Evaluate data collected to determine how trees are changing the environment.
5. Identify the current state and future of forestry as a career.
6. Identify the effect of planting and haruesting trees in an uban environment.
7. Know how scientific inquiry is influenced by beliefs, traditions, views, and actions
of society as they perlain to trees in an urban setting.
8. Recognize that expe mental results must be open to the scmtiny of others; thrcugh
the comparison of group results on the same trees.
9. Undentand that data reflects the accuracv of the measudns devices for tree
characteristics.
10. Demonstrate the ability to draw conclusions from collected data about the
trce's environment.

Philosophy
What is Urban Foreshy? Urban Forestry is the comprehensive management of forests
and related natual resoulces in populated areas, from the inner city, to th€ developing
urban fringe, to small outlying communities. For too long, as urban areas have been
developed, the forests of urban areas have been depleted or eliminated. we arc now
seeing ar awakening to the needs of trees. OuI society must not simply be developed
in a technological way, but it must be developed in a natural sense for a balance to be
brought to all of our lives. Students need to interact with nature. They need to know
that nature is not a stagnant entity, but is a dynamic living system. Day to day, month
to month, year to year, nature is as catalogue of how we have treated ourselves. The
quality of natur€ reflects our pdorities as human beings. Nature can be described
broadly as any setting frcm a woodlot to a vacant lot, a football field to a crack in the
sidewalk, or a city park to the landscape around a school. Realizing this need, we
have to interact and become a part of the forest. Urban Forestry Laboratory
Exercises has been designed to reintroduce us to a vital missing part of the uban
setting, an Urban Forest.
This is also a module that could be introduced during the couse weeks on the Alps
and Cascade mountains and Forests, then use exercises such as trce planting during
the weeks focusing on the local community ard school campus.

Possible exercises to be included in this module:

Urban Forestav Introduction

Trunk Eo!ioment Inventories
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Establishino a Tree Arboreh.im or Tree Walk

Identituino Trees And Developing A Class Herbar:um

Planting A Tree And Helping It To Grow

How Old Is This Tree?

How Fast Does This Tree Grow?

What Effects Do Trees Have On the Environment?
\

What's Haooening Below the Surface?

Urban Forestry: Glossarv

From: USDA Forest Service, resources for Teacherc
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Plantins ATree And
Helping It To Grow
Introduction
Trees are very much a permanent part of the landscape and you must select the type
of tree to plant very carefully. When the decision has been made to plant a tree, you
must then do your homework and find out what types of trees will be suited for your
site. Some of the information that you need to know about the tree is: how large will
it get, how fast will it grow, how much sunlight does it need, and what type of soil
conditions does it like? Once you have chosen that perfect tree for your school, park,
or home, more information must be obtained about the site where the tree will grow.
Selecting the proper tree is as important as selecting the proper location in an urban
environment. Drawing a map of the selected area is a good fiIst step. Don't forget to
include the direction and dimensions of all problems above and below the ground that
you might encounter Information you may have already gathered by doing a soil lab
will be of great help in determining what must be done to allow the tree to thdve.

Organization
For this project, the class will n€ed to be divided into six "committees." Each
committee will be responsible for a different area of preparation for the tree planting.
A large amount of planning is necessary for this lab to be successful. The following
committees will be needed:
l. Asite committee to rope off the arca and preparg it for the planting.
2. A digging commlree responsible for measuring and staking the site, and digging
the hole. Accurate
measurements should be taken and noted in joumals.
3. A tree committee responsible for the removal of the rope ald burlap once the tree
is situated properly in the hole. If the tlee is in a container, the group must decide
what method to use to rcmove the container
4. A mulching committee rcsporrsible for gathering and moving the proper amount of
mulch. City street crews or the park districts usually have mulch available and will
drop it off at school.
5. A.tool comnittee responsible for gathering and cleaning all the equipment. This
includes shovels, rakes, buckets, hose, and stakes.
6. A dqta committee to measure the hole. the tree. atd the root,ball for inclusion in
the data bank for future reference.
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Questions
1. How do we prepare for planting trees? What is the currently accepted method for
successful tree planting?

Materials
Shovels, Mulch, Water, Pruners, Rakes, Stdng, Ruler, Stakes,
Tree tag, Composted material, Tree wrap, Old hose sections

Procedure
Site Selection:
1. Using specific information about the conditions required for the tlee to grcw and a
map of the site, choose 3 possible planting sites. Take soil core samples to determine
what lies below the surface.
2. After developing a data table format for soil moisture, soil temperature, and pH
readings at each site, gather the data. Map the area including measurements of the
distance from buildings, sidewalk, power lines and shrubs that could affect the
growth of the tree.
3. Bring this data into the classroom and place it on the board or overhead projector,
so all students can make a case for each of the sites.
4. Choose the site that is most compatible with your tree.
Planting:
1. With a location determined, decide:
a. How large the hole needs to be. (3x roorball diameter)
b. How much organic matter should be placed in the hole with the tree.
c. How much mulch should be placed over the soil around the tree. (to a depth of 4
inches)
2. Tree wrap should be applied to the tree, if needed, starting at th€ bottom and
working up.
3. Bring this data into the classroom and place it on the board or overhead projector,
so all students can make a case for each of the sites.
4. Watering is the single most important task of the planting procedure and must be
carefully accomplished. When you plant the ffee, add soil ard water at the same dme.
Simply retum the soil that was dug out, or substitute a mix of other soil. Both are
acceptable.
5. Wat€r the entire mulched area daily for the first week, then at least 3 times per
week for the next month. Approximately 3-5 minutes of water from a hose, will be
sufficient.
6. Check the soil moistue in the root-ball by using a soil probe, or large piece of
wire. Resistance to penetration indicates that the root-ball is drying out.
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Results
Using the data table and map of the area, each student group should respond how
they would adapt the planting technique described above if the tlee were placed:
1. Along a narrow parkway.
2. Undemeath a much larger and older tree.
3. Undemeath power lines.
4. Next to the school building.

Conclusions
1. Why do we need to plant trees in the uban areas of our counry?
2. Why do you put woodchips underneath the tree?
3, If you were to plant a tree at your house, explain how you would change the
procedure we used.

Terminology
bud
bare root
roots
balled and burlaped
growth mte
amending soil
power lines
size of hole
cultivar
container plants
root-ball
mulching
compacted soil
backfilling the hole
light requirements
leaves
pruning
fertilizing
watenng
clay soil
drainage
longevity
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Background Information
Planting a tree and/or shrub on your school grounds can become an overwhelming
event. The components must be well defined; map drawings, note taking, and pictue
sketching of how the planting procedure was accomplished. Every student will want
to dig the hole. You must insist the job has to be done conectly, and we must do only
those tasks assigned. You should try, to get help from the public to purchase mateials
by advertising this event. Realize that the work to be done can be accomplished by
many people in a shof time if everyone works together. Task cards for each group
can be used for assessment. If the task will take more than one class period, each hour
of the day can have a few students working on each pan of the task. Have students
write questions for other classes to discuss, covering what has been done and how the
job could be done more efflciently. Explanations and questions of the students can
generally be answcred by anyone who has read a tree planting reference (Selecting
and Planting Trees from the Forester's Trunk).
Thc resource materials in the Forester's Trunk inventory will provide the students
with much of the information about trees. Some extra library work may be required.

Timeline
PreJab preparation is accomplished for the most part, by completing the previous lab
exercises in this unit. Gathering matedals should begin early in the year. Check with
the janitorial seryice about the possibility of bonowing equipment. Call the city or
park district several weeks beforc the planting to make sure woodchips are ayailable.
Tasks can include:
a. bringing assigned tools
b. lining out the site after school
c. mapping of the area
d. preparing a maintenance schedule
e. collecting 5 gal buckets for wate ng / moving mulch
f. testing the soil before planting the tree
g. acquiring plastic to put under the soil that is removed from the hole

Day 1 - Student groups make all the site measurements and take soil cores to
examine the characteristics of each site. Discussion back in the classroom as to which
site is the best. What are the crite a for selection of a site?
Day 2 - If the site can be marked with a stake, do so. If not, then spray paint on the
ground can mark the arca. Decide if a pre-digging day is necessary to complete the
task with available tools, or if the hole will have to be dug outside of class time.
Day 3 - Have the assigned groups gather their materials and head out ro the planting
site. where everyone performs their assisned tasks. If multiDle classes arc involved.
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break down the work into parts and discuss proper techniques that everyone can
observe while work is being done.
Day 4 - Check the site to determine the soil moisture, and whether the plant has
setded.
Discuss the kind of long term care required.

Placement of this Lab in the Curriculum
This exercise is the summative exp€rience for the Urban Forestry curdculum
package. It should be placed around Week 16, "Our School and Community."
This lab should be done after the teacher has covered safety and procedures in a
classroom. This is a culminating activity that should be used as a growth experience
for the students, and not as a gmded exercise. Planting the tree should become an
aesthetic and recreational activity along with educational. Point out to the students
that these rees, if maintained, could llve for over 100 years. Typical urban trees live
7-40 years, depending on the site.
The ftzld work for this lab csn be done ahead of tinte, at any point in the lear, but
the tree should be planted in the spring, not too close to the end of the school year,
so that students can learn sbout mainttining the tree.
Be sure to arrange for v)atering during the summer.

Student Learning Objectives
The students will be able to:
1. Understand the interaction among trees, soil, and people by participating in
planting a tree.
2. Develop questions to be answered as part ofthe planting activity.
3. Explain the relationship between the new plantings and other organisms in the
immediate area.
4. Evaluate the map and data to determine an appropriate planting site.

Evaluation
1, The on-time completion of assigned tasks with all the data can be the easiest
method of assessment.
2. The pre- and post-test can measure increases in the student's understanding of the
process.
3. A written response, including answers to the student discussion and conclusion
questions, will provide some insight into the student's understanding of the planting
process.
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Additional Activities
1. Students can go to local greenhouses to inquire about donations for other materials
for plantings at the school for beautification.
2. Students could prepare small trees from seeds they collect in the fall and sell them
to raise money for more plantings. These seedlings could also be planted in a nursery
to be used in future years, or to give away to smaller children or shut-ins.

References
l. Selecting and Planting Trees,The Morton Arboretum, Lisle,IL. 1990.
2. Manual ofWoody P/anrs, Michael A. Dirr Stipes Publishig Co., Champaign, IL.
1983.
3. The Right Tree in the Right Place, Commonwealth Edison.
4. Tree and Shrub Planting in lllinois,Planting Shade Trees, Tree Care, Guide to
Illinois Big Tree,
Plant Illinois, Illinois Dept. of Conservation.
5. Benefits ofTrees, Trees and Turf, Tree Selection,USDA Forcst Service.
6. Transplanting Trees, Vocational Agricultural Service Bulletin 5002a.
Retum to the Table of Contents
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Zum Thema: Umwel larbei t Tipps und Anre g ung en l i i r

l ipps und Anregungen fUr eine nachhaltige
l0urenplanung
Von Kain Steinmcl?er

Du mcjchtest deine Gemeinschaftsfahrten mit der Jugendgtuppe edeb-
nisreich und umweltvertiiglich gestalten. Die folgenden Tipps und
Anregungen sind als Gedankenstiitze und Hilfestellung gedacht und
sollen dir und deiner Gtuppe die Vorbereitung det Tour etle.ichtern.

Methodische Hinweise

Alle Antegungen und Ideen, die im nachfolgenden genannt werden, las-
sen sich natiidich am besten gemeinsam rnit der Gruppe etatbeiten. Die
Gtuppenausfahtt kann quasi wie ein gemeinsames Projekt ,,gemanagt"
werden. Mit allem, was zu einem guten Projektmanageme nt dazugehort
(vgl. den Beittag von Alexander Schwiersch). Ihr kclnnt beispielsweise
die regelmd8rgen Gruppenueffs dazu nutzen, euch gemeinsam Gedan-
ken zu machen r.iber Aspekte einer Gruppenfahrt, die iiber die reine
bergsteigerische Tourenplanung hinausgehen. Sind geniigend Antegun
gen und Ideen dazu gesammelt, werden Aufgaben verteilt und bis zum
ndchsten Gruppentreffen Informationen und Material gesammelt. Bei-
spielsweise konnten I(leingruppen aus zwei bis drei Personen bestimm-
te Aufgabenbereiche iibernehmen, fiir deren Durchfuhrung sie dann
verantwordich sind. ;\ls Informationsquellen dient v a. das Internet
(vgl. Flinweise am Ende) Htittenfrihrer, Literatur aus der Vereinsbiblio
thek, aber auch telefonische Auskrinfte z. B. des jeweiligen Fremden-
verkehtsbriros, von Hiittenwirten usw. Eurer Phantasie sind bei der
nachhaltigen Tourenplanung keine Grenzen gesetzt.

G ebietsauswahl

I(ritetien fiir eine edebnisreiche und um$,'eltvertrasliche Tour sind
au8er der alpinrechruschen Taugtichkeir und Sicherheir saspekten - vor
allem:

t t '?
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Erreichb arkeit der Tourenregion
Anfahrtsdauer und Aufenthaltsdauer in deinem Toureneebiet sollten in
einem ..verniinftigen" Verhiiltnis zueirander srehen. Ubidegr euch, wie
viel Fabrtstecke euch die Tour wert ist. Zur OrientierunE kann dabei
das Vethdltnis wenigstens 1:3 Fahrt/Tour dienen, also fur insgesamt
einen Tag Fahrt &ei Tage auf Tour. Die umv'eltfreundliche Planung fiir
die Gtuppenanteise kann mitunter ganz schcin zeitauFvendig sein
(Bahntarife, Busvetbindungen etc.) und erfordert ein entsprechend
langfristige Planungen. Ein weiteres Kriterium ist die

Abb.  1  I  Umwel t t reundl ichen Anre ise zur  Sk i lour  mi l  der  Bahn

Erreichbarkeit mit dffentlichen Vefkehrsmitteln
Nicht a.lle Gebiete sind bequem mit Bus oder Bahn zu etreichen. Es ist
jedoch oft nur die anfJngliche ,,Beriihrungsangst" zu iiberwinden, dann
lisst sich Iiir sehr viele Tourenziele auch eine Anreise mit offendichen
Verkefusmitteln austiifteln. Nur Mut - einfach mal ausptobierenl Ent-
scheidet ihr euch fiir den PI(W oder ist das Gebiet nicht mit offent-
lichen Verkehrsmitteln zu ereichen, so dr.irfte es selbswersldndLich seiu,
Fahrgemeinschaften zu bilden. Noch besser ist, welrn ein Sektionsbus
zur Verfiigung steht.

5 6
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Regionale/lokale Besonderheiten
Wenn ihr euch auch etwas iiber den I(ulturtaum und/oder Naturraum
der Tourenregion eratbeiten mcichtet, so konnt ihr euch bereits bei der
Auswahl des -fourengebiets 

ibedegen, ob es dort auch im Talort
Sehenswiirdigkeiten grbt, die sich gut in die Tour einbauen lassen (2.B.
ern Wasserfall, eine Schlucht/I{amm/Hohle. eine Burg, eine I(irche, ern
Bergwetk).

Vermeide es aber, etwas in den Tourenablauf ,,hineinzuquetschen". Es
empfiehlt sich, eine kleinc Auswahl an solchen Sehenswiirdigkeiten in
dcr Nahe des Strttpunkrs vorbereircr zu halben.

Je nach Situation (Schlechtwette4 frr.iher albgestiegen als geplant etc.)
kann dann die entsprechende Sehenswrirdigkeit realisiert werden. Daber
ist auch die Dauer der Tour mit dem ,,Besichtigungsprogtamm" in eine
verniinftige Relation zu setzen. Nach einer anstrengenden Tagestour
wird die Gruppe schdtzungsweise eher wenig Lust an einem Museums-
besuch haben.

Unterstiitzung strukturschwacher Bergregionen
Der $/irtschafdiche Wohlstand einzelnen Regionen der Alpen ist nicht
gleichm?iBig verteilt. Die sogenannten strukturschwachen Gebiete
abseits der toudstischen Zentieri sind deshalb besonders von Abwan-
derung betroffen. Gleichzeitig sind gende diese Regionen (hauptsich-
lich in dea Sridwest- und Siidalpen z.B. Valle Maira in Piemont/Italien
oder Regronaler Naturpalk Quevras/Ftankreich, aller auch die Karni
schen Alpen in Italjen und Osterreich, die slowenischen Tdler abseits
vom Ttiglav Gipfcl u.vm.) oft landschafdich besonders reizvoll und die
kulturelle Vielfalt wie auch eine nachhaltige Be$/irtschaftungsform noch
erhalten.

Mit einem Aufenthalt unterstiitzt ihr die Entwicklung dieser Reg'ionen
und helft mit, Abwanderungsprozesse zu bremsen und nachhaltige Nut-
zungsformen zu erhalten oder wiederzubeleben. Fiir eiruge Rigionen
grbr es dafi.rr auch spezrelJe l-rih rcrlirera ru r

5 7
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Stiitzpunkt
Drc Ausrval clcs Sttitzpunkts wird sich in erster Liore an euren alpin-
sportlichen Zielen olientieren. Sollte es mit diesen vereinbar sein, konnt
ihr auch darauf achten, ob ihr bestimmte Hiitten rvegen ihrer Ausstat
tung (2.13. Hlittcl mit Umv'cltgtitcsicgcl) odct ihtct bcsondcts ftcund
lchcn Fiihrung untcrstiitzcr mochtct.

liiit nanche fltitten erleiclrtern naturkundliche Broschiiren die Vorb.
rcitung. Licgcn Fliittcn in Nationalparkcn, so gibt es in der llcgel aus
ftihrLichc I-itcratur tibcr dic Rcgion. Solltcn I{indct mit dabci sein, kann
l)ir auch die Broschrire ,.NIit Kinclern auf Flr-itten" eioe Flilfe sein
(Bezug tiber die Bundesgesch?iftsstelle des t).\'in ltinchen).

Folgende DAV- bzw. OeAV-HLitt€n haben ein Umweltg0tesiegel
(Stand 2002):
Ackedhiitte, Brunnsteinhiitte, Dr. Stei vender-Hiitte, Elberfelder
Hritte, Edanger Hr.ittc, Feldnerhiitte, Geraer Hntte, JBS Alpenhof,
Karwendelhaus, Kasseler Hiitte, I(lagenfurter fftitte, Klostertalel
Umwelthiitte, Mindelheimer Fliitte, Peter Sfiechenthalet-Hiitte, Preis-
hiitte, Rotwandhaus, Sarodahiitte, Schlernbodelehiitte, Tanrrheimer
Hiitte, Totalphritte, Waltenbetger Haus, Warnsdorfer Hritte.

Frir folgende DAv-Hiitten gibt es naturkundliche Broschiiren:
Schwarzurasserhiitte, Freiburger Hr.itte, Hiitten der Sektion Stut€alt ir
den Lechtaler dpen: EdelweiBhaus, Ftedetic-Sirnms-Hdtte, lWiirttem-

berger Haus (vgl. empfohlene Literatur).

Uber die Service und Gruppenfreundlichkeit verschiedenster Hiit-
ten karinst du dich auf der Homepage der JDAV Bayern
(www.huettentest.de) informieren.

Die Adressen aller Nationalparke in den Alpen findest Du auf der'Website 
des,,Netzwerks Alpiner Schutzgebiete"

Grtm: / /aloarc.uif qrenoble,rr)

5 8
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Abb.  19 Fre iburger  H f l t le

Routenwahl
Die Routenvra}l entscheidet ganz wesendich iiber den Edebniswert der
Tour und dariibe4 welches Verkehrsmittel Du verrvenden kannst. \folt
ihr die Vorteile des offentlichen Personennahverkehts nulz en, bietet es
sich- an, Ubetschreitungen und/oder Gebietsdurchquerungen zu
maqten.

Hdufig kann man bereits aus der Karte ersehen, welche Route besonde-
re naturkundliche odet kultutelle Holleounkte bietet (2.8. besondere
Ausblicke, Abwechslung det Lebensrdume. Orts- und Flurbezeichnun-
gen als Hinweise auf die Geschichte des Gebietes).

5 9
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Zeitplanng
Die Landschaft auf Tour zu edeben und zu beobachten, ben6rgL Zdn.
SelbstvetstdndLich muss speziell in alpinem Gelinde die Zeitplanung
zunichst den Sicherheirsaspekten geni.igen.

Dennoch solltest ihr je nach Tour Zett dafit einplanen, mit der Grup-
pe die eine oder andere Besonderheit endang des Weges zu entdecken
oder untenvegs einen Stopp einzulegen, um z.B. niiher auf die Tier.velt
in der Fels- und Schuttregiofl odet die ALmwirtschaft im Tourengebiet
einzugehen.

Auch der Einbau eines spieledschen Elementes braucht Zeit, hierfur
sollten mindestens 20 - 30 Minuten vorgesehen werden. Raum fiir sol
che edebnisteichen Elemente bietet sich am ehesten im Rahmen eincr
mehrtdgrgen Betgtout.

GruppengriiBe
Sektionstouten bzw Jugendgruppenfahrten sollten keine Gro3veran-
staltungen sein. Je grciBer die Gruppe, desto schwietQer ist es, keine
Spuren in der Bergnatur zu hintedassen. lVir empfehlen ein Verhdlmis
von maximal 7:1 Teilnehmer{ugendleitetln.

Auswahl der Inhalte
Tourenziel und Inhalte sollten sich selbstverstlindlich nach den Interes-
sen der GruppenmitgJieder richten. Plane vorab mogliche Inhalte und
Ausweichziele gemeinsam mit deinen Teilnehmern. Ubetlegt euch
gemeinsam, was euch - aullet dem Gipfel sonst noch interessiert.

Natiir[ch kannst du vorab schon auf interessante Aspekte und
Besonderheiten aufmerksam machen, um bei deinen GruppenmitgJie-
dern ein entsprechendes Interesse zu wecken.

Auf Tout
Hier sind Deine Begeisterungsfihigkeit und Deine Vorbildfunktion
gefragt! Deine Gruppe soll die Bedeutung umweltvettdgLichen Verhal-
tens im Rahmen einer Betgtour erfahren und lernen, die Augen fiir die
Besonderheiten det umgebenden Landschaft zu cjffnen. Anregungen
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Zum Thema: Umweltarbei t Tipps und Anregungen l i i r  . . .

Tipps und Hinweise dazu bietet die Btoschijte "Betgsteigen natiitJich",
die du bei deiner Sektion oder der DAV-Bundesseschiftstelle be-
kommst.
) Beachte, dass du den Aufstieg nicht durch zu viele ,,Dozietstopps"

unterbrichst. Es empfiehlt sich. hier Sammel- oder Beobachtungs-
aufgaben zu stellen, die dann am Gipfel besprochen odet als Auf-
hdnger fiir ein vorbereitetes Thema genutzr werden.

) Pausen kcinnen ftir kleine Exkurse, Spiele, ,,Kurzvortrige" (ma-,<.
fi.inf Minuten) genutzt werden

) Genetell bietet es sieh an, Sachvethalte dann zu thematisieren,
rvenn sie unmittelbar sichtbar oder beereifbar sind. Ist umwelt-
schonendes Verhalten (2.8. Durchquerung eines Moor-/Feuchrge-
bietes, Schuttabfahren) gefordert, so gehe auf die Sinnhaftigkeit
der Verhaltensgrundsdtze ein. Diskutieren mit den Teilnehmern
den Grund, weshalb die Einhaltung bestimmter Regeln angebtacht
ist! Die notwendigen Fachinformationen und Tipps hndest Du in
den einzelnen Abschnitten der o.e Broschiire.

Fordete Deine Gtuppe zur genaueren Beobachtung der Landschaft
auf! Stelle Beobachtungsaufgaben. gib Hinweise oder stelle geziel-
te Ftagen (2.B. ein Natutquizz). Du solltest jedoch vermeiden. dei-
nen Fragen den Charaktet von ,,Ptiifungsaufgaben" zu gellen. Es
geht vielrnehr darum, Intetesse zu wecken und die Teilnehmerln-
nen auf Dinge aufmerksam zu machen, die ihnen bisher vielleicht
gat nicht aufgefallen sind.

Lass dich nicht davon bremsen, wenn Du meinst, selbst zu wenig
zu wissen. Es gellt gar nicht darum, viel zu wissen. Du solltest auch
nicht zuviel vorgeben. Lasse die Teilnehmer ruhig selbst entdek
ken! Oft sind es die ,,klehen Gesten" von Dir, die den Teilnehmem
einen Bezug zur Natur nahe bringen: An einer Blume dechen, eine
mitgebrachte Lupe, ein Lupenbecherglas oder eirl Fernglas durch-
gehen, ein landschaftlich besonders schdner Rastplatz, einen inter-
essanten Stein dutchreichen.

o l
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Abb.  20 Auf  d ie  k le inen Dinge am Wegesrand auherksam machen:  Spi r ' -
nennetz im lvlorqentau

) Mochtest Du Spiele, kreative odet eher meditative Elemente in die
Tour einbauen, ist es besonders wichtig, die Gruppenstimmung
genau zu beobachten. ntrie gut kennt sich die Gruppe? Passt ein
Spiel, das Tuchftihlung erfordert oder ist ein ,,Action-Spiel" pas-
sender? Passt eine ruhige, meditative Eialage oder ist ein lustiges
Spiel geeignet? ZusiLtzltch ist es wichtig bei der Spielauswahl den
passenden Ort auszuwiblen - auch im Hinblick auf die Sichetheit

,} Genetell ist wichtrg, ein Gespnr dafiit zu entwickeln, was gerade im
Mttelpunkt steht, Haben die Teilnehmer Hunget, sind miide, gibt
es gerade Stress in der Gruppe oder ist eine alpinisrische Heraus-
forderung zu bewd.ltigen, dann wird eine noch so gute Eirtlage von
dir nicht ankommen.

F Sollte es mal nicht so klappen - aus Fehlern kann man lernen. Das
Vichtigste sind deine eQene Einstellung. Deine Uberzeugung und
Dein Spall am Thema! Das ist die beste Voraussetzung, dass der
Funken auch auf die Teilnehmet ,,iiberspringt".
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0uelle:

,,Bergsteigen natiidich! Eine Hilfestellung fiir alle, die ihre Bergtouren
edebnisreich und umwelwertdglich gestalten wollen", hetausgegeben
vom Referat Natur- und Umweltschutz des DAV, Miinchen 2000

Am Ende der Broschiite frndest du auch Hinq'eise fiit weiterfiihrende
Literatur zum Thema.

Vgl. hierzu auch die Homepage des DAV www.alpenverein.de, speziell
die Rubrik Natur- und Umweltschutz.

Informationsquellen im INTER N EI:

wwuridavde
Linkliste mit weiterfrihrenden Links zu Hiitten, Vetkehr und Toudsmus

htm: / /rr.ur,.o ublish.a t / rrekkinp /de[ault.htrn
Sehr gute Seite mit Kartenskizzen, Orten, Hiitten und vielen Adressen

http: / /v-w"rru dav-garching.de /webpages /auskuenfte /\uetten /huetten.htrn

Jo's Hiinenliste

wwwaloenverein.de
Alle ,Alpenvereir.rshiitten und die zugehorigen Sektionen im Uberblicl<

htm: / /www.alDenbus-is.com /
Interessengemeinschaft Alpenbus. Viele Busverbindungen in den Alpen

wwvrhuettentest.de
Hiittentest JDAV Bayern

htm: / /aloatc.uif-srenoble.rr
,,Netzwetks Alpiner Schuzgebiete": Adressen aller Nationalparke rn
den Alpen
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Planned excursions:
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Organic Farm (week 6)
After learning about organic farming (Okolandbau) and what "Bio" means in

Germany, students will visit a local organic farm, talk to farmers about their philosophy and
goals in providing organic produce. Students will learn about what it means to "buy locally''
and how this supports the local economy.
http J/www.localharvest.org/f arms/l\.4 1 8985

Local Farmeas lvlarket (week 7)
After visiting an organic farm, students will follow-up with a visit to a local fameas

market, Portland's Wednesday downtown market. Students will investigate where produce
was grown, how far it had to travel to get there. Students can then compare how far
produceinalocal supermarket had to travel to get to them. Students should think about
how much gas and energy it took to transport produce that far.
http://www.portlandf armersmarkel.org/sec Experience/markets/
Wednesdav Downtown Mkt.oho

Forest Park (week '11)
This will end the Deutscher Alpenverein module. Students will be encouraged to

invite family members. Students will have the opportunity to share their group
presentations, if they wish. A Bavarian "Brotzeit" will be provided ior all.
http r/www.f orestparkconservancy.org/

Tryon Creek (week 13)
As part of the Urban Forestry module: "A concluding field trip to some forested site

(Tryon Creek) would benefit the students understanding of the role of Urban Forestry in
the total ecosystem. The idea of a half- or full-day field trip as a reward for work well done
can be exciting for students."
htto://www.tryonf riends.org/

Eco-Village (week 14)
In exploring about how to live sustainably in the city, student will learn about

Portland's "Eco-Village." http://wwwcolumbiaecovillage.net/index.php Located at 4647 NE
Killingsworth Street, students will get a guided tour of the village's common buildings and
Farm house.

l\,4ount Hood National Forest (week 19)
As a conclusion for the course, students will take a weekend trip to Mt. Hood.

Students will be able to demonstrate knowledge used throughout the year. Also a
preparation for those going on the summer trip.
httpl/www.is.f ed. us/r6lmthood/about/

Summer trio to Germanv
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Der Treibhauseffekt

> was ist und wle enBt€ht der Treibhauseffekt?

Der so genannte Treibhauseffekt lst di€ vorausslchtliche Erwermung der Tempetaturet-
auf unseaer Erde, veruEacht durdr den AusstoB und die Produktion veFchiedenster
Stoffe und G6se. die zur vermehrten Refexlon der Wermestrahlung an der AtmosphAre
fllhrcn.

> Der Treibhaus€ffekt entsteht folgendermaBent

Die sonne schlckt kurzwellige strahluhg alf dle Erde, Eln Teil dieser strahlung wlrd
schon belm Auftrefien alf dle au8erste Atmosphere reflektiet, der Gmoteil der
Sonnenstrahlung gelangtjedoch bls zur Erdoberf,Sche. Dort wird dle kuzv,ellige
Strahlung der Sonne In Infrarotstrahlung, also W5rme, umgewandelt und wiederum
refleklert. Ein gewisser Pmzentsatz dles$ Wdrmesh-ahlung dringt durch die L!fthill€
unsere. Erde $rieder in den Weltraum, ein bestlmmter Anteil wird aber schon von Natlr
aus zuriickgeworfen, Dlese natiirliche Reflexlon gewShrleistet auf der Erde eine
Durchsdrnittstemperatua von etwa 15 Grad Cehi'us. Ohne diese Reflexion w0rde dieser
Wert -18 Grad betragen.

Nun kommt es In unserer Zeit jedoch zu vermehrtem AlsstoB von Kohlendioxld (CO2)
und so genannten 5relbhausgasen", was zur Folge hat, dads d|e Wermestrahlung
ve6ulrkt zuruckgeworfen $irt. Dle loglsche Auswirkung hiervon ist elne globale
Temperaturerhdhung.

> welche case sind ru wle vlel Prozent am TreibhauseffeK betelligt?

Wle aus der Graphik ersichtllch, lst das Kohlendioxid
Temperaturc.h6hung.

hauptverantwortlich fiir die globale
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D woher kommt das viele Kohlendioxid?

Hiedu ein paar erschEckende zahlen !|nd Daten:
Auf unserer Erde werden jede S€kunde etwa 860 OOO kg CO2 in die Atmosphare
ausgestooen.
Allein dle Verbrennung der fossilen Brennstoffe, das sind Kohle, Erdiil und Erdgas,
verursacht J6hdlch eine Menge von 18.3 I'lllllerd€n Tonnan co2.
Auch die Zerstdrung des fiir das Ktima so wiclttigen Regenwaldes hat massiven Anteil am
dezeitigen Co2-Uberschu8, es entstehen dadurch etwa 8.8 lllllrdcn Tonnan CO2 irn
Jahr.

Im Durchschnltt erzeugt eln einzelner Erdenburger jehiich ungeftlhr 4.5 Tonnen CO2.
Hierzu muss erwghnt werden, dass giirger von westllchen Industrielandem, vor allem
durch ihren gehobenen Lebensstandard (Auto, Behelzung lm Winter...) unglelch mehr an
Kohlendioxid produzier€n. So ist etwa eln Eewohner eines solchen lndustrlelandes fiir 25
Tonn n CO2 lm Jahr verantwortlich, wehrend eln Mensch aus einem Entwlcklungsland
nur ca. O.7 tonncn CO2 produzlert-

WerJetzt der Meinung ist, dass Osterr€lch in der Statlstik der Kohlendioxidproduzenten
einen durchaus passablen Rang einzltnehmen schelnt, det irrt, Auch ein Osterrelcher
zeichnet slch filr etwa 8 Tonl|rn CO2 pro Jahr verantwortlich, und das llegt deutlich uber
dem Durchschnitt. Allein ein Vlertel des AusstoBes von CO2 in OstenEich wird durch den
Verkehr verursacht.

Betrachtet man diese alarmierenden Fslden, so muss man unweigerlich zu dem Schluss
kommen, dass eine R€duktion des weltweiten Kohlendloxldausstooes wohl unumgdnglich
sein wird. Es glbt wohl immer wieder Beschlilsse und Empfehlungen, ctie auf s,o
genannten Klirnakonferenzen gefasst werden, doch ist wohl keiner dieser Beschliisse als
wlrklich konkret zu bereichnen. Auch Greenpeace setzt slch massiv filr eine Reduktion
von CO2 und anderen sciedlbhen Taeibhausgasen ein und wendet sich damlt an die
offentlichkeit. Doch n;cht zuletzt scheltem alle gutgemeinten Empfehlungen und
Absichten am Widerstand der IndustrlelSnder und Wirtschaftsriesen. Sle fiirchten eine
drastische Einschrdnkung ihr€r Wirtschaft und produzleren unbehelllgt welter
Kohlendioxld.

D was sind maigliche Auswirkungen des Treibhauseffektes?

Die wohl naheliegendste Kongequenz des Trelbhausefrektes ist eine globale
Temperaturerh6hung.
l-liervon kiinnen sich aber eine ganze Relhe von weiteren Problemen ergeben.

Sollte slch unser Planet in den nEchsten 50 bis 100 JahGn wlrkllch um 1.5 - 4.5 Gtad
Celsius erwemen, so h:itte dies eine Ve6chlebung aller Klimazonen zur Folge osterreich
beisplels$reise kdnnte sich dann riber ein mildes Mittelmeerkllma freuen.

Es kttnnten jedoch auch elnige heutzutage noch SuBerst fruchtbare Landgebiete und
Anbaufiechen elnfach austrocknen, Glaubt man den Experten, so wird der
Nordamerikanische Getreidegiirtel von D0reperloden heimgesucht werden, w5hrcnd
man in Rlssland schon Getrelde lm sonnigen sibirien anbauen kdnnte.

Nach Meinung von Klimaforschern k{innte der Fall elntreten, dass unsere Polkappen
langsam abzuschmelzen beginnen, wodurch der Meeresspiegel um 5 - 7 Meter stiege.
wiire dies tats6chllch der Fall, so kdnr*en dle wiisten Prognosen elnlger Experten wlrklich
elntrcffen. Bei einem derartigen Anstieg des Meeressplegels w0rden viele tlef,legende
Gebiete auf uns,erer Erde ganz einfach Ub€rflutet werden. Akut gefahrdet weren etwa
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Florlda, Holland oder Bangladesh.

> welche lr,laBnahmen miEsen ergriffen werden?

wlssenschafter haben herausgefunden, dass Meeresalgen das Kllma beeinflussen
k6nnen. Angebllch helfen sie dabei, die Luft abzukohlen. wiirde man das Algenwachstum
f6rdern, so glauben Fo6cher zu wiss€n. kiihnte man dadurch dle globale Erwiirmung, den
Taeibhauseffekt ausgleichen, d.h, dle Tempcraturen konstant halten. Allerdlngs wird
diese Art der Bekaimpfung des TrclbhauseFektes zunehrnend schwleriger durEhzufiihren
sein, well die Algen aufgrund der verschmut2ung der Ozeane sowieso schon sta*
eingeschrdnk slnd.

Die wohi wichtigste MaBnahme gegen den Treibhauseffeld muss weltweit das
ENERGIESPAREN seln. Dazu gehdrt auch dle Eindammung des Indivlduatverkehrs, d h.
der vermehrte Vetzlcht auf das Auto und die ve6tdrkte geniitzung dffentllcher
verkehrsmittel.

Auoerdem muss de. Einsatz fossller Br€nnstoffe d€stisdr vetringert werden. Greenpeace
fordert sogar, dass bis zur Mitte des nechsten Jahrfiunderts ib€rhaupt kelne fossllen
Brennstoffe mehr verwendet werden sollen (wenn sle bls dahin nicht schon velllattcht
sind).

Auch mosste die Zerstorung des Regenwaldes sofort gestoppt und neue Wiilder
aufgeforstet werden. Dodr um dem Treibhauseffekt beizukommen, miis+e man elne
FlSche von ganz Europa bewalden.

Wie man sieht, ist der so genannte Trelbhausefiekt ein auf unsercr Eade nlcht zu
unteEch:itzendes Problem. Er konnte dle Menschheit neben der Gefahr des Ozonloctls
und der Umweltverschmutzung einesTages noch tn den Ruln Ehren'

Es m(issen also so bald wle m6glich konkete Scfiftte zur Rettung unseres Planeten
erfolqen.



Di6 L6gende: Zeichenorklerung bei Landkalbn. o7)fL-{L
Um eine Landkarta richtig lesen und verstehen zu konnen, muss man ihre ,Legende" kennen.
Das heiBt, man muss die verwendeten Zeichen und Farben verstehen.

be zu jedem Bild die passende Legende (ZeicheneftlArung) dazu.1!!shgbg! schrei
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Ldaunqen:

Autobahn, Stn&enkeuzung, Weinbery, Bfieke, Feldwege, Sumpf,

Hdhenlinbn, Hdhenpunk / Berg, Einzelne Heuser / Siedlung, F/usg

Nadelwald. Obstwiese.Eisenbahnlinie. wiese. Laubwald.

algbglg! Zeichne mit Holzfarben in die fast leete Landkarte deine Landschafr ein.

ln der Mitte flieBt ein Fluss.

Zeichne dazu:
- Siedlungery'Hauser,
- StraBen,
- F€ldwege,
- Eine Eisenbahnlinie,
- Brucken,
- Laub./Nadelwald,
- \Mesen,
- Obstwiesen,
- einen Weinberg,
- einen Sumpf
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Wilrdrose

Eine Windrose zeigt dir suf der Londl(orta die Himrnelsrichtungen on.
Sie zeigt dir Norden, Siiden, Osten, Westen, Nordost, Nordwdt, Sudost, Sfidwest
u5w.

fn der Windrose oben ist nur Norden eingelrqgen. TFoge die restlichen
Himrnelsrichtungen ein. Yeruende dabei die Stondord-Abki.irzurgen:

N : Norden, 5 = Siiden. O : Osten, W : Westen, NO = Nordosten, NW : Nordwesten,
SO = Siidosten, 5W = Siidwesten.

Wenn l.lorden on der Windrose ob€n ist, (wie meistens), dom ist Siiden unt€n,
Osten ist rechts. und Westcn ist links.
Mrdosten ist zwischen l\lorden und Osfer.
Nbrdw6t€n ist zlvischen l\lord€n und Westen,
Siidosten isl zwischen Siiden und Ost€n, und
siliwcsfen ist zwischel 56den und W€st€n.



Was ist ein Kllmadiagramm? 075tu-€q

[!!Eg ist eine Beschreibung des Wetters an einem bestimmten Ort der Ede uber lengere Zeit.

Ein Klimadiaoramm gibt Auskunfr uber lg!!!g!qts! und NiedeBchlao wahrend eines Jahres.

Tempentur: Das Klimadiag€mm gibt forjeden Monat den Mittelwert aller Temperaluren an,
die Jahrc lang, in jedem Monat, Tag und Nacht gemessen wurden.

Niederschlag: Das Klimadiagramm beschreibt, wie viel Niederchlag durchschnittlich,
iiber Jahre gemessen, in jedem Monat des Jahres fgllt.

Diese Klimadalen sind also immer,,ltiiielwerte".
Bei Niederschlagen gibt man die Klimadaten in Millimeter und bei der Temperatur in ' C an.

Beispielfor Klimadaten der Stadt London:

Aufgaben;
a) Berechne mit deinem Taschenrechner die durchschnittliche Jahrcslemperatur.

b) Berechne mit deinem Taschenrechner die iehrlicho NiedeEchlagsmenge.

c) 0beruage nun die Klimadaton in das folgende Klimadiagramm.
Nimm lllr die Temperaturen eine rote Farbe, fur die Niederschlagsmenge eine blaue Farbe.
Verbinde die roten Punkte durch eine rote Linie, die blauen PunKe durch eine blaue Linie.

London 62 m (o.d.t\4.)

MonalstemDeratur im Durchschnitt



Unsere wichtigston Laubb{ume

E-@
Die Budle isl einer der heufigste Laubbdume Europas.
Sie kann etwa 150 bis 300 Jahre ah werden.
Der Siamm der Buche kann einen Durchmesser von iibet
einem Meter eneichen. Insgesamt kann dieser Baum a,rbchen
30 bis 45 Meter hoch werden. Die Baume haben eine glatie
graue Rinde. lhre Fruchte, die Bucheckem sind dreikanlige Naisse
und eine wertuolle Nahrung fiir Tiere. Roh sind Bucheckem zwar
essbar, enthalten aber ein Gift, das bei Menschen zu Lahmungen
f0hren kann. Das Holz der Buche hat einen hohen Brennwert.
Es E6st sich absr auch gut bearbeiten.
Aus ihm werden zum Beispiel M6bel und Spielzeug hergestellt.

g!s-E!!e
Die Birke ist schon von weitem an ihrerweiBen Rinde mit den
dunklen Flec*en zu erkennen. Sie kann 50 bis 150 Jahre alt werden
und wechst etwa '15 bis 30 Meter hoch. Heute wird sie gem als Maibaun
verwendet. Frtiher wurden aus dem Holz der Birken Holzschuhe
geschnitzt, Stilhle und Wescheklammem hergestellt.
Die Asle wurden zu BesEn gebunden.
Heute weden vi6le Spielsachen aus dem Holz der Birke gemacht.
Au0erd€m ist es ein sehr gules Brennholz fur das offeng Kamin.
Das Harz, das ,Bluf der Birke, wurde friiher gegen Haarausfall
und Schuppen genommen.
Die Bldtter enthalten heilende \M*stoffe.

Die Llnde
Die Linde kann 150 bis 1000 Jahre alt werden
und wechst etwa 25 bis 30 Met€r hoch.
Die Bltli€ der Lind€ verstrOmt einen sta.ken Dufr.
Sie hat auBerdem eine bsruhigende Wrkung
und wird deshalb als Te€ oder Bademittel benutt.
An den Friichten der Linde wechst ein kleines,
langliches Tragblatt, das im Herbst als Segel dient
und d€n Samen im Wnd weit tragen kann.
Das helle HoE Essl sich gut verarbeiten und di€nte
frtlher ab Scfinitsholz fiir Teller, Besteck und
Sch0sseln. Heute venvendet man es zur Herstellung von Spielzeug.
Fruher gslt dis Ljnd6 ab heilig6r Baum, unter dem das Dorfgedcht abgehalten wurde



O?tn,'eh
Unser€ wichtlgsten Laubblume

Di€ Elche
In Europa wachsen viele verschiedene Eichen, zum Beispiel
die Stieleiche, die Roteiche und die Traubeneiche.
Die Eiche kann man gut an ihrem knonigen Stamm erkennen.
lhre Friichte, die Eicheln, wachsen meiat eng nebeneinander.
Eichen konnen 400 bie 1000 Jahre alt werden und wachsen
elwa 25 bis 40 Meter hoch. Das harte Holz der Eiche wird zum BeisDiel
zur Herstellung von Mdbeln, Weinfatssem und Treppen benutst.
Fr0her wurde die Eiche von den Menschen sehr vereh .
Sie galt als Zeichen fiir Freiheit und kai.

Der Ahom
Es gibt viele verschiedene Ahomarten, zum Beispiel den Beq-Ahom,
den Spitr-Ahom oder den Feld-Ahom.
Die Bl{tler des Ahoma sehen aus wie eine Hand mit funf
gespreizten Fingern. Die Fructte haben aflei lange Flugel
und werden deshalb auch Fliigelfttlchte genannt.
Diese kann man wie ein Hom auf die Nase kleben.
lm Wind drehen sie sich wie ein Propeller und fliegen davon.
Der Ahom kann 1 50 bis 500 Jahre alt werden und wachst
etwa 18 bis 30 Meter hoch.
Die Eetter des Ahoms dienen als Tierfutter und Einsfeu.
Das Holz ist sehr wertuoll. Es wid zum BeisDiel fur den Bau von
Mobeln, Geigen und GltEren b€nutzt. Die Flagge von Kanede
zeigt ein rotes Ahomblatt.

g!e-B@!e
Die Kastanie kann etwa 200 bis 300 Jahre alt werden.
AuffAllig an der Kastanie sind die Blilten, die im Fruhling bluhen
und bis zu 30 Zentimeter gro0 werden. Der Baum hat
einen kurzen Stamm und wid elwa 20 bis 30 Meter hoch.
lhre Frtchte wachsen in einer stacheligen Schale
und sind gutes Futter ftu Hirsdre, Rehe und Wildschweine.
Frilher wurden Kaslanien ofr auch an Pfgrde verf0ttert.
Deshalb der Name -Rosskasianie'. For Menschen sind die Fruchte
ungenieBbar und in unreifem Zustand giftig.
Das Holz ist als Brennholz sehr gut geeignet.
Oie Bldtter, Bl0ten und Fruc}|te hab€n eine besondere Heilwirkung
und werden d€shalb in Medikamenten verlBndet.

.Ahotr



Lies genau die BGchr€ibungen der Laubb{ume und schreibe in die Tabelle.

Ac@!: E!@ &.om
Schreibe 3 Baumarton
do. Eicho und 3 Arten
von Ahom-Biumon aufl
Mdgllches Alte. und
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Verwgndung der Beume
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Aufoaben: Bees@le @
iiliigliches Alt6r und
Hiihe der B{ume?

Verwendung der Beume
ode. Frllchie heute:

Bedoutung dor Beume
friihor:

Nams und Auagohon
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