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Auswirkungen des demographischen Wandels 
auf Umwelt- und Naturschutz 
Blinder Fleck in Wissenschaft und Planungspraxis? 

Impact of demographic changes on 
environmental issues 
Blind spot in science and planning? 

Kurzfassung 

Eine detaillierte Literaturanalyse sowie Expertenworkshops im Rahmen eines F+E-Vorha

bens zeigten, dass sich bisher weder Wissenschaft nach Praxis intensiv und fundiert mit 

den Auswirkungen des demographischen Wandels auf Umwelt- und Naturschutz ausein

andergesetzt haben. Dies wird allerdings dadurch erschwert, dass der demographische 

Wandei nur ein Faktor unter vielen ist, der sich auf Umwelt und Natur auswirkt. Daher las

sen sich in der Regel keine eindeutigen Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen demo

graphischen Veranderungen und Umweltzustand herstellen. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass sich der demographische Wandel auch auf Umwelt

und Naturschutzbelange auswirken wird. Urn die damit verbundenen Chancen und Risi

ken abschatzen und adaquat darauf reagieren zu konnen, ist es notwendig, Umwelt- und 

Naturschutzfragen starker in die wissenschaftliche, planerische und politische Diskussion 

Ober die Auswirkungen des demographischen Wandels einzubeziehen. 

Abstract 

A detailed study of available literature within a scientific research project revealed that 

neither in science nor in practice a discussion evolved concerning the impact of demographic 

changes on environmental and nature conservation issues to date. This is exacerbated by the 

[act that demographic change is only one factor amongst others that affects environment 

and nature. Therefore, no direct causa[ connection between demographic changes and the 

environmental condition can be drawn. 

Nevertheless, an impact of the demographic changes on environmental and nature 

conservation issues can yet be expected for the future. In order to evaluate the chances and 

risks for environment and nature and to respond appropriately to them it is important to 

integrate environmental and nature conservation issues into today's scientific, planning and 

political discussion on this topie. 

1 Einleitung 

Seit einigen Jahren ist der demographische Wandei ein 

beherrschendes Thema der politischen und wissen

schaftlichen Diskussion, vor allem in der Wirtschafts

und Sozialpolitik. Aber auch seine Bedeutung fur die 

zukiinftige Raum- und Siedlungsentwicklung wird 

breit diskutiert (vgl. u.a. BMVBW /BBR 2004; Hutter et 

al. 2003). Dach welche Auswirkungen wird der demo-

graphische Wandel auf Umwelt- und Naturschutz ha

ben? Gesicherte Erkenntnisse hieriiber existieren 

bislang kaum, insbesondere reichen sie bisher nicht 

dazu aus, politische Handlungsempfehlungen auszu

sprechen. Aus diesem Grunde wurde der erwahnten 

Frage im Rahmen eines dreimonatigen F+E-Vorhabens 

im Auftrag des Sachsischen Staatsministeriums fur 
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Abbildung 1
Demographische Veranderungen und ihre ausldsenden
Faktoren

Umwelt und Landwirtschaft' nachgegangen. Bestand
teile des Projekts waren eine umfangreiche Literatur
analyse, zwei Expertenworkshops sowie eigene weiter
gehende Hypothesen und strategische Uberlegungen
(Heiland et al. 2004).2Die folgenden Ausftihrungen be
ziehen sich auf alle drei Bestandteile; aufgrund der
bisher weitgehend mangelhaften Forschungslage (vgl.
Kap. 2.2) fanden sich zu mehreren Aspekten keine
Quellen, so dass hier auf die Ergebnisse derWorkshops
und eigene weiterfuhrende Uberlegungen zurtickge
griffen wird. Raumlich stand das Land Sachsen im Zen
trum des Interesses, die Literaturauswertung bezog
sich auf Deutschland, internationale Literatur wurde
nicht ausgewertet.

Demographischer Wandel wurde im Rahmen des Vor
habens verstanden als ein Phanomen komplexer Wir
kungsbeziehungen zwischen auslosenden Faktoren
(hohere Lebenserwartung, Geburtensaldo, Wande
rungsbewegungen) und daraus resultierenden demo
graphischen Veranderungen wie Bev6lkerungsrtick
gang, Alterung und zunehmende ethnisch-kulturelle
Heterogenitat (Abb. 1).

Die bereits eingetretenen und noch zu erwartenden
demographischen Veranderungen, vor allem der zah
lenmafsige Rtickgang und die Alterung der Bev6lke
rung, sind in der Literatur vielfach dargelegt und brau
chen hier nicht geschildert zu werden. Mittel- und
langfristig werden, von einigen prosperierenden Rau
men abgesehen, alle Regionen Deutschlands hiervon
betroffen sein, wenngleich kleinraumig sehr unter
schiedliche Entwicklungen zu erwarten sind - auch
solche weiteren Wachstums (vgl. u. a. Siedentop &
Kausch 2004).

Auslosende Faktoren Demograf lsche Veriinderungen

2 Rahmenbedingungen der Entwicklung
umweltpolitischer Strategien und
Handlungsoptionen zur Bewaltlgung der
Folgen des demographischen Wandels

Die Entwicklung adaquater Handlungsoptionen zur
Bewaltigung der Auswirkungen des demographischen
Wandels auf Umwelt- und Naturschutzbelange wird
durch mehrere Rahmenbedingungen erschwert. Dazu
zahlen vor allem die Unsicherheit von Bev61kerungs
prognosen, der Mangel an gesicherten wissenschaft
lichen Erkenntnissen, die Vielzahl und Komplexitat
umweltverandernder Faktoren sowie die Heterogenitat
des demographischen Wandels.

2.1 Unsicherheiten von Bevolkerungsprognosen

Bev6lkerungsprognosen sind mit erheblichen Unsi
cherheiten behaftet. Dies wird daran deutlich, dass
sich erstens Prognosen unterschiedlicher Institutio
nen, wie etwa des Bundesamtes fur Bauwesen und
Raumordnung und der Statistischen Landesamter er
heblich voneinander unterscheiden, dass zweitens die
Institutionen in der Regel mit mehreren Prognose-Va
rianten arbeiten, die von unterschiedlichen Annah
men tiber ktinftige Entwicklungen ausgehen, und dass
drittens die Prognosen oft erheblich von der tatsachli
chen Entwicklung abweichen. Zudem k6nnen Progno
sen, die sich auf bestimmte raumliche oder administ
rative Einheiten beziehen, nicht eins zu eins auf darin
enthaltene kleinere Betrachtungsraume projiziert wer
den, weil innerhalb des Gesamtraums sehr unter
schiedliche kleinraumige Entwicklungen m6glich sind.
Dennoch: An einer mittel- und langfristigen Bev6lke
rungsabnahme und Alterung der Gesellschaft besteht
kein Zweifel. Nach Prognosen des Statistischen Bun
desamtes (2003a) wird die Bev6lkerung in Deutschland
von heute 82 Mio. auf 65 bis 72 Mio. Einwohner im Iahr
2050 zuruckgehen.

• HOhere individuelle - • AJterung der Gesellschaft l
Lebenserwartung

• Naturtiche BevOlkerungs· ?X.Veranderung &:vOlkerungszahl
entwicklung (Geburtensaloo] (BevOlkerungsruckgang)

• Binnenwanderung •
• Veranderung gesellschaftlicher

• Auf3enwanderung _ Zusammensetzung
(Elhnische. kulturelle Helerogenil tl

Quelle: Heiland et al. 2004 3
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2.2 Mangel an gesicherten wissenschaftlichen
Erkenntnissen

Die durchgefuhrte Literaturrecherche umfasste so
wohl umfangreiche Bibliotheks- als auch Internetre
cherchen. Dabei wurden Fragen des Zusammenhangs
von Bev6lkerungswachstum und Umwelt nicht unter
sucht, Recherche und Analyse konzentrierten sich auf
umweltrelevante Auswirkungen von Bev6lkerungs
rtickgang und Alterung.

Die uberwaltigende Fiille an Literatur zu den The
men Demographie, Bev6lkerungsentwicklung und
Schrumpfung reduziert sich sehr stark, wenn es urn
Auswirkungen von Bev6lkerungsrtickgang und Alte-
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Abbildung 2
Einflussfaktoren der Umweltbe- und -entlastung
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auch globale Veranderungen einzelner Umweltmedien
bzw. umweltpolitischer Schutzguter auf andere Um
weltmedien bzw. Schutzguter auswirken. So wird etwa
die glob ale Klimaveranderung nieht ohne Folgen flir
den Landschaftswasserhaushalt sowie die Tier- und
Pflanzenwelt bleiben. Aile Faktoren beeinflussen sieh
daruber hinaus wechselseitig.'

Betrachtet man die Komponenten des demographi
schen Wandels, so wirkt der Bevolkerungsruckgang
unmittelbar auf die Bevolkerungszahl. Die Alterung
der Bevolkerung wird, so steht zumindest zu vermu
ten, nieht ohne Auswirkungen auf das individuelle An
spruchs- und Konsumniveau, auf die okonomische
Entwieklung und - tiber eine nachlassende gesell
schaftliehe Innovationskraft - auf die technologische
Entwieklung bleiben. AuBenwanderungsgewinne
schlielslich werden ebenso wie die AIterung Einfluss
auf kulturelle Merkmale haben.

2.4 Heterogenltat potenzieller Auswirkungen des
demographischen Wandels

Die Auswirkungen des demographischen WandeIs und
die daraus resultierenden Handlungserfordernisse las
sen sieh nicht in allgemein gultiger Weise fiir den de
mographischen Wandel und die Umwelt bestimmen.
Vielmehr bedarf es einer differenzierten Betrachtung
(1) des demographischen Wandels, (2) der Raume, in
denen er sich vollzieht, (3) der Handlungsfelder und
Schutzguter der Umweltpolitik und (4) anderer vom

rung auf Umwelt- und Naturschutzbelange geht.' Nur
fiir wenige umweltpolitische Handlungsfelder existie
ren Aussagen, die als weitgehend gesiehert betrachtet
werden konnen (z.B. Wasserver- und -entsorgung). In
der Regel findet man Einzelhinweise oder Plausibili
tatsuberlegungen, die teilweise wenig reflektiert oder
widerspruchlich sind und denen keine detaillierte und
wissenschaftlieh fundierte Problemanalyse zugrunde
liegt. Ebenso wird meist keine Differenzierung nach
den Komponenten des demographischen Wandels vor
genommen bzw. er wird auf eine seiner Komponenten
- i. d. R. den Bevolkerungsruckgang - verkurzt, Insge
samt lasst sieh festhalten, dass sieh bisher weder Wis
senschaft noch Praxis intensiv und fundiert mit der
Fragestellung befasst haben.

2.3 VieIzahl und Komplexitat umweltverandernder
Faktoren

Der demographische Wandel als Ausloser von Umwelt
veranderungen ist als Variable kaum so zu isolieren,
dass prazise Aussagen tiber seine Wirkungen moglich
waren, Denn Natur und Umwelt werden nieht allein
von demographischen Veranderungen beeinflusst,
sondern von einer Vielzahl weiterer Faktoren. Dadurch
besteht in der Regel kein direkter Zusammenhang zwi
schen Bevolkerungsentwicklung und Umweltzustan
den, vielmehr konnen weitere Faktoren die Auswirkun
gen des demographischen Wandels sowohl verstarken
als auch neutralisieren oder gar ins Gegenteil verkeh
ren. Daher ist kaum jemals eine eindeutige Ursache
Wirkungs-Beziehung zwischen demographischen Ver
anderungen und Umweltveranderungen gegeben bzw.
nachzuweisen (vgl. Brosse 1983a, GroB et al. 2001,
Sachsische Landsiedlung et al. 2003). Bevolkerungs
ruckgang ftihrt somit nieht, zumindest nieht per se und
unmittelbar, zu einem Ruckgang von Umweltbelastun
gen, wie dies Z. T. angenornmen wird (Luthi 1998, zit. in
Wolf et al. 2004). Entsprechend arbeitet die umfang
reiehe Studie von Wolf et al. zu Auswirkungen des
demographischen Wandels auf den Naturschutz mit
Szenarios, denen unterschiedliche Entwieklungen
in verschiedensten gesellschaftliehen Bereiehen
zugrunde gelegt sind.

Abbildung 2 stellt wesentliehe Einflussfaktoren auf
umweltpolitische Schutzguter sowie deren Zusam
menwirken schematisch dar. Neben der Bevolkerungs
zahl sind dies der Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch, die
technologischen Moglichkeiten zur Vermeidung von
Emissionen und zur Verringerung des Ressourcenbe
darfs sowie okonomische Entwieklungen, politische
Rahmensetzungen und kulturelle Merkmale, die Z. B.
im gesellschaftlichen Stellenwert von Umweltfragen
Ausdruck finden. Schliefslich ist zu beachten, dass sieh
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demographischen Wandel betroffener gesellschaftli
cher Bereiehe bzw. Politikfelder, die sieh ihrerseits auf
Umwelt- und Naturschutz auswirken.

(1) Der demographische Wandel darfnieht als einheit
liches Phanornen behandelt werden. Bevolkerungs
rlickgang, Alterung und Veranderung der gesellschaft
lichen Zusammensetzung werden unterschiedliche
umweltrelevante Folgen haben, auf die jeweils geson
dert zu reagieren ist.

(2) Der demographische Wandel betrifft verschiedene
Raume in unterschiedlicher Weise und wird daher
raumlich differenzierte Auswirkungen haben (vgl. u. a.
Siedentop & Kausch 2004). Zu unterscheiden ist etwa
zwischen folgenden Raumkategorien: schrumpfende
- wachsende Raume, periphere landliche Raume 
stadtnahe landliche Raume - stadtische Raume,
schrumpfende Stadte in wachsenden Regionen 
schrumpfende Stadte in schrumpfenden Regionen 
wachsende Stadte in schrumpfenden Regionen. Selbst
teil- und gesamtstadtische Entwieklungen konnen
durchaus gegenlaufig sein. Weitere Differenzierungs
merkmale konnten unterschiedliche Bedeutungen der
Raurne ftir umweltpolitische Schutzguter, entspre
chende Vorbelastungen u.a.m. sein.

(3) Ie nach umweltpolitischem Handlungsfeld (Abfall
wirtschaft, Gewasser-, Immissions-, Strahlen-, Klima-,
Boden- oder Naturschutz) bzw. Umweltmediuml
Schutzgut werden sich die Auswirkungen des demo
graphischen Wandels voneinander unterscheiden.
Deshalb miissen Prognosen, Analysen und Strategien
fur jedes Handlungsfeld bzw. Schutzgut gesondert er
stellt werden.

(4) Der demographische Wandel hat nieht nur unmit
telbare Auswirkungen auf Umweltbelange, sondern
ebenso auf soziale, kulturelle, okoncmische, institutio
nelle und infrastrukturelle Strukturen, deren Verande
rung indirekt zu Umweltauswirkungen filhren kann.
Beispielsweise kann ein auf BevOlkerungsrlickgang be
ruhendes Sinken des Steueraufkommens dazu ftihren,
dass der Umweltpolitik auf allen politisch-administra
tiven Ebenen weniger Geld zur Verfligung steht.

In der Summe fuhren die genannten Punkte dazu, dass
differenziert zu untersuchen ist, welche Auswirkungen
jede Komponente des demographischen Wandels in
einem bestimmten Raum auf ein bestimmtes Schutz
gut bzw. ein umweltpolitisches Handlungsfeld hat 
und ob diese Auswirkungen physisch-materieller Art
(Umweltbe- oder -entlastung) sind oder ob sie zu
nachst institutionelle, soziale, okonomische, infra
strukturelle oder kulturelle Veranderungen hervorru
fen, die ihrerseits zu Umweltbe- oder -entlastungen
fuhren konnen.
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3 Auswirkungen des demographischen Wandels
auf ausgewahlte Umwelt- und
Naturschutzbelange und daraus resultierende
Handlungserfordernisse

Trotz der in Kapitel 2 beschriebenen Schwierigkeiten
lassen sieh aus bisher vorliegenden Erkenntnissen
doch einige wahrscheinliche Auswirkungen des demo
graphischen Wandels auf Umwelt- und Naturschutz
belange sowie daraus resultierende Handlungserfor
dernisse ableiten.

3.1 Placheninanspruchnahme

Weniger Menschen gleich weniger Fliichenverbrauch?

Uber die Auswirkungen des demographischen Wan
dels auf die Placheninanspruchnahrne fur Siedlung
und Verkehr gibt es unterschiedliche Auffassungen.
Eine Position nimmt eine Abhangigkeit der Flachenin
anspruchnahme von der demographischen Entwiek
lung an und erwartet fur prosperierende Regionen eine
anhaltende Placheninanspruchnahrne, fur schrump
fende Regionen jedoch einen Rlickgang (Wolf et al.
2004). Die gegenteilige Position geht von der Unabhan
gigkeit beider Entwieklungen aus. Aufgrund anhalten
der Suburbanisierung und Dekonzentration bleibe die
Placheninanspruchnahrne vorn Schrumpfungsprozess
unabhangig (BBR 2000, Statistisches Bundesamt
2003b, GroB et al. 2001). Legt man die bisherige Ent
wieklung zugrunde, die eine weitgehende Entkoppe
lung der Placheninanspruchnahrne von der Bevolke
rungsentwieklung zeigte, so sprieht vieles fur die
zweite Position.

Allerdings lasst der derzeit unzureiehende Forschungs
stand keine gesieherten Aussagen daruber zu, ob der
demographische Wandel moglicherweise erst ab einer
gewissen, bisher nicht erreiehten und regional sieher
unterschiedlichen GroBenordnung nieht doch zum be
herrschenden Faktor der weiteren Flacheninanspruch
nahme werden konnte, hinter dem andere Faktoren
zurucktreten - wie etwa der Wunsch nach dem Eigen
heim im Grlinen, kommunale Baulandpolitik oder Bo
denpreisentwieklung. Zudem ist bei entsprechenden
Aussagen zwischen den jeweiligen Bezugsraumen zu
unterscheiden: Wahrend in schrumpfenden Orten
oder Regionen die Placheninanspruchnahme zuruck
gehen mag oder durch Ruckbau neue Freiflachen ent
stehen, werden in Zuwanderungsraumen neue Fla
chen in Anspruch genommen, was zur weiteren
Erhohung der Placheninanspruchnahrne auf einer ho
heren raumlichen Ebene, etwa auf Landes- oder Bun
desebene beitragt,
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Reduzierung der Fliicheninanspruchnahme 
Selbstliiufer oder bleibende Aufgabe?

Dennoch diirften sich durch den Bevolkerungsruck
gang Chancen zur Reduzierung der Flacheninan
spruchnahme bzw. zum Rtickbau von Flachen ergeben
- vermutlich vor allem im kleinraumigen Zusammen
hang auf stadtischer oder teilstadtischer Ebene. Dies
zeigt sich etwa im Programm Stadtumbau Ost. Solche
Chancen werden sich allerdings, vor allem in einer
landes- oder bundesweiten Gesamtbilanz, nicht von
selbst verwirklichen, sondern bedurfen geeigneter po
litischer Rahmenbedingungen. Hier kommt der Ausge
staltung insbesondere steuer- und finanzrechtlicher,
daniber hinaus auch stadtebaulicher und planerischer
Instrumente Bedeutung zu (vgl. u. a. Rat von Sachver
standigen fur Umweltfragen - SRU2004, Heiland et al.
2005). Aufkommunaler Ebene sollten Instrumente, die
unter Begriffen wie Kommunales Flachenmanagement
oder Plachenressourcen-Managernent diskutiert wer
den, weiterentwickelt und verstarkt eingesetzt werden.
Im Rahmen der Umweltprtifungen, der Eingriffsrege
lung und auch von F6rderprogrammen ist ktinftig dar
auf hinzuwirken, dass bestehende Moglichkeiten fur
Entsiegelung und Ruckbau verstarkt gepruft und ge
nutzt werden. SchlieBlich ist bei NeubaumaBnahmen
nochmals zu tiberprtifen, ob die Bedarfsberechnungen
den demographischen Wandel bereits ausreichend be
rucksichtigen oder ob etwa der geplante Ausbaugrad
von StraBen in Iandlich-peripheren Raumen nicht
deutlich iiberdimensioniert ist.

In der Stadtentwicklung konnten Schrumpfungspro
zesse zudem genutzt werden, die Wohnumfeld- und
damit Lebensqualitat der Bewohner zu erhohen
(Hannemann 2000, Liitke Daldrup 2001, Winkel 2002).
Dies konnte etwa dadurch geschehen, dass die Stadt
strukturen an Bewohnerwiinsche angepasst und Ei
genheim- und Reihenhausquartiere entwickelt wer
den, die durch Garten, Besonnung, ruhige Lage und
ein "griineres" Wohnumfeld jene Vorteile bieten, die
sich viele Menschen vom .Hauschen im Griinen" er
warten. Auch das stadtische und regionale Freiraum
system konnte (je nach Lage frei werdender Flachen)
systematisch ausgebaut werden (Hoelscher 2004,
Lutke Daldrup 2001). Insgesamt konnen dadurch
moglicherweise Suburbanisierungstendenzen verrin
gert und neue Verkehrsstrome reduziert werden. Ob
ein solcher - zunachst plausibel erscheinender - Zu
sammenhang zwischen Verbesserung der Wohnum
feldqualitat in den Stadten und Verminderung der Sub
urbanisierung allerdings tatsachlich besteht, muss
derzeit als offen betrachtet werden.
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3.2 Naturschutz

Mehr Pldchen fUr Naturschutz?

Aufgrund der Bedeutung der Flacheninanspruchnah
me fur den Boden- sowie den Arten- und Biotopschutz
ware eine sinkende Placheninanspruchnahme unmit
telbar mit Vorteilen ftir den Naturschutz verbunden.

Die Autoren, die aufgrund des demographischen Wan
dels von einer nachlassenden Placheninanspruchnah
me oder von zusatzlichen frei werdenden Flachen aus
gehen, sehen die Moglichkeit, dass der Naturschutz
ktinftig tiber gr6Bere Flachen verfugt, die fiir MaBnah
men zur Verminderung der Erosionsgefahrdung, ftir
vorbeugenden Hochwasserschutz sowie fur eine ge
zielte Vernetzung und Ausweitung der Schutzgebiets
kulisse genutzt werden sollten (Sachsische Landsied
lung et al. 2003, S. 45). Ob und in welchen Regionen
sich allerdings - insbesondere aufgrund des demogra
phischen Wandels - tatsachlich ein solcher Zuwachs an
Flachen ergibt und ob diese dann auch ftir die genann
ten Zwecke geeignet sind, ist derzeit nicht mit Sicher
heit abzusehen und bedarf sicherlich einer regional
differenzierten Betrachtung. Zudem ist unklar, ob und
in welchen Raumen damit verbundene Entwicklun
gen, etwa in Richtung "Wildnis" oder .Prozessschutz".
auf gesellschaftliche Akzeptanz stofsen, da diese
zunachst einmal tradierten Ordnungsvorstellungen
widersprechen durften (vgl. Heiland 1999, S. 105 ff.,
Rink 2004). AuBerdem kann nicht ohne weiteres davon
ausgegangen werden, dass die hierftir, tiber eine sin
kende Placheninanspruchnahme hinaus erforderli
chen Flachen allein aufgrund des demographischen
Wandels aus der Nutzung genommen werden, da
hierauf neben der landwirtschaftlichen Bodengtite die
Rahmenbedingungen der Agrarpolitik entscheidenden
Einfluss haben. Zudem lassen sich Land- und Forst
wirtschaft aufgrund technischer Moglichkeiten auch
mit geringem Personaleinsatz und damit in dunn be
siedelten Gebieten wirtschaftlich betreiben. Auch
wenn sich somit etwa in Gebieten mit Grenzertragsb6
den entsprechende Entwicklungen einstellen, so wird
dies erstens vermutlich nur zum geringsten Teil auf
den demographischen Wandel zuruckzufuhren sein,
zweitens wird der Naturschutz nicht automatisch
davon profitieren. Vielmehr wird es zielgenauer Kon
zepte und Instrumentarien bediirfen, urn die sich
hieraus ergebenden Chancen effektiv zu nutzen (ahn
lich Wolf et al. 2004).

Weniger Naturschutz oder Anpassung der Instrumente?

Wenngleich in der Literatur kaum thematisiert (Aus
nahme: Wolf et al. 2004), so wurde in beiden Experten
workshops die Auffassung vertreten, dass sich der de-
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mographische Wandel mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf institutionelle und organisatorische Strukturen des
Naturschutzes auswirken wird. Angesiehts knapper
werdender offentlicher Kassen besteht das Risiko, dass
staatliche Pflichtaufgaben im Naturschutz aufgegeben
bzw. nieht in der fachlich erforderlichen Qualitat
durchgeflihrt werden oder vor allem auf kommunaler
Ebene ein entsprechendes Vollzugsdefizit entsteht.
Dies gilt fur die kommunale Landschaftsplanung
ebenso wie fiir die qualifizierte Erstellung von Umwelt
vertraglichkeitsstudien oder des Umweltberiehts im
Rahmen der Strategischen Umweltpriifung. Hier gilt es
durch die Anpassung von Organisationsstrukturen und
Instrumenten eine hohe fachliche Qualitat zu gewahr
leisten. Auch wenn hierfiir bisher keine umfassenden
Losungen vorliegen, so bedeutet doch beispielsweise
die derzeit diskutierte Weiterentwieklung der Land
schaftsplanung zu einer modularen Prozessplanung (v.
Haaren 2004, S. 468) einen moglichen Schritt in diese
Riehtung. Ebenso ist eine starker in uberortliche Kon
zepte eingebundene Ausweisung von Kompensations
flachen entsprechend der naturschutz- und baurecht
lichen Eingriffsregelung denkbar. Dies setzt eine
hohere Bedeutung der uberortlichen Landschaftspla
nung (Vallee 2004), die Existenz regionaler Flachen
und MaBnahmenpools sowie eine starkere interkom
munale bzw. regionale Zusammenarbeit voraus. Ziel
sollte es sein, verfligbare Mittel sinnvoll zu konzen
trieren, dadurch aber nieht die Ziele der rechtliehen
Vorschriften in der Praxis auszuhohlen - indem
beispielsweise in der Anwendung der Eingriffsrege
lung der funktionale Bezug von Eingriff und Kompen
sation verloren geht.

Biotoppflege ade?

Abnehmende staatliehe Fordermittel sowie fehlen
der Nachwuchs der Naturschutzverbande - sieher
nieht allein durch den demographischen Wandel ver
ursacht - lassen es fraglich erscheinen, ob kiinftig die
Pflege von Biotopen der Kulturlandschaft im bisheri
gen Umfang aufrechterhalten werden kann (vgl. Link
2004). Urn die noch zurVerfligung stehenden Ressour
cen moglichst gezielt und effektiv einzusetzen, ist kri
tisch zu priifen, ob kiinftig Schwerpunkte gesetzt wer
den miissen - etwa indem die Pflege gesetzlich
geschiitzter Biotope nieht mehr landesweit, sondern
nur noch in Schwerpunktraumen gefordert wird. In
diesem Zusammenhang ist eine Deregulierung und
Flexibilisierung rechtlieher Vorschriften zu diskutie
reno So konnten gesetzlich geschiitzte Biotope aus die
sem Schutz "entlassen" werden, die nieht von landes
welter, sondern nur von regionaler Bedeutung sind
oder lediglich regionale Schwerpunktvorkommen auf-
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weisen. Der Schutz miisste jedoch auf regionaler Ebe
ne siehergestellt werden. Die Zuweisung entsprechen
der Verantwortliehkeiten setzt Veranderungen der Na
turschutzstrategien in den Bundeslandern sowie
Abstimmungen zwischen dies en und auch zwischen
den Staaten des zusammenwachsenden Europas vor
aus.

Neue Ziele und Konflikte?

In der Konsequenz bedeutet das bisher Gesagte, dass
einerseits neue Aufgaben im Naturschutz entstehen,
sich andererseits die Bedeutung bisheriger Aufgaben
verandert, Zu klaren sind daher folgende Fragen: Wel
che Nutzungs- bzw. Schutzalternativen bestehen fiir
nieht mehr gepflegte Kulturlandschaftsbiotope, wie ist
also etwa das Zulassen der natiirliehen Sukzession und
der daraus entstehenden Waldflachen naturschutz
fachlich zu bewerten? Und bieten die moglicherweise
neu zur Verfiigung stehenden Flachen tatsachlich
Chancen zur Einriehtung grolsflachig zusammen
hangender Naturschutz-Gebiete (gleich welcher
Schutzkategorie)? Hierzu bedarf es auch der Klarung
naturschutzinterner Zielkonflikte, etwa zwischen Kul
turlandschafts- und Biotoppflege und dem Prozess
schutz.

3.3 Technischer Umweltschutz

Unter dem Begriff .Technischer Umweltschutz" wer
den hier die umweltpolitischen Handlungsfelder Was
ser und Abwasser, Abfallwirtschaft, Klima- und Immis
sionsschutz sowie Energiepolitik zusammengefasst.
Auch hier haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
die meisten in der Literatur anzutreffenden Aussagen
weitgehend singularen Charakter.

Wasser und Abwasser

Die Bedeutung des demographischen Wandels fur das
Schutzgut Wasser wird in der Literatur fast ausschliefs
lich im Zusammenhang mit der Infrastruktur der Was
server- und -entsorgung diskutiert, jedoch nieht mit
dem Schutz und der Entwieklung von Grund- und
Oberflachengewassern bzw. dem Wasserhaushalt
insgesamt. Bei der Wasserver- und -entsorgung Iiegen
die Hauptprobleme darin, dass die Leitungssysteme
aufgrund ihrer Langlebigkeit und den damit verbunde
nen Abschreibungsfristen einem sinkenden Bedarf
nieht kurzfristig angepasst werden konnen. Dies fiihrt
erstens zu technisch-hygienischen Problemen (Bak
terienbildung, Korrosion aufgrund langerer Verweilzei
ten des Wassers in den Leitungen), die zusatzliche
Durchspiilungen mit Frischwasser erforderlich ma-
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Quelle: Stadt Dresden: Dresden in Zahlen

- Gesamtabfallmenge in Tsd.Tannen- Einwohnerin Tsd.

Energie und Klimaschutz

Ebenfalls nieht abschatzbar ist derzeit, in welch em
Umfang niedrigere Bevolkerungszahlen zu einem
niedrigeren Energiebedarf und -verbrauch fuhren,
denn auch hier ist der demographische Wandel nieht
der allein ausschlaggebende Faktor. Sollten die ande
ren Faktoren gleieh bleiben, so ist mittel- und langfris
tig von einem geringeren absoluten Energiebedarf aus
zugehen, etwa im Wohnbereieh (Effenberger et al.
2003, Gruhler 2004). Zumindest wahrend einer Uber
gangszeit wird jedoch die Effizienz des Energieeinsat
zes (Energieverbrauch pro Kopf) sinken, denn bei dis
persem Wohnungsleerstand im Geschosswohnungs
bau erzeugen leer stehende Wohnungen einen
zusatzlichen Nutzwarmebedarf in noch bewohnten
Wohnungen desselben Gebaudes (Effenberger et al.
2003, Gruhler 2004). In Hinblick auf die Entwieklung
von verkehrsbedingten (Abgas-) Emissionen gehen
Forster & Zimmermann (2004) davon aus, dass tech
nologischen Entwieklungen eine hohere Bedeutung
zukommt als dem Bevolkerungsruckgang. Fiir den Kli
maschutz sind nach GroB et al. (2001) sowie Troge
(2004) v.a. aufgrund von RiickbaumaBnahmen positi
ve Auswirkungen auf das Mikro- und Mesoklima in
Siedlungsraumen zu erwarten.

0'--- - - - ----------------'
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Abbildung 3
Entwicklung von Bevolkerungszahl und Gesamtabfalhnenge in
Dresden zwischen 1993 und 2003
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Anpassung der Infrastruktur

Ebenso wie bei der Analyse stellt die Literatur auch bei
der Formulierung von Handlungserfordernissen die
Anpassung der Infrastruktur an geringere Nutzerzah
len bzw. an geringere Ver- und Entsorgungsmengen in
den Mittelpunkt. Hier werden sowohl Fragen deli Infra
strukturriickbaus als auch Losungsmoglichkeiten fur
die Sieherung eines infrastrukturellen Mindeststan
dards diskutiert (Sachsiche Landsiedlung et al. 2003,
Thrun 2003, Zeek 2003).

chen konnen, zweitens zu Kostensteigerungen, die
eine flachendeckende Versorgung gefahrden konnten.
Wenngleieh somit der demographische Wandel hier
eine erhebliche Rolle spielt, beeinflussen auch andere
Faktoren die Menge des anfallenden Trink- undAbwas
sers, wie z. B. die Verbrauchsstruktur und das indivi
duelle wasserbezogene Verhalten (Brosse 1983b, Sach
siehe Landsiedlung et al. 2003).

Ein grundsatzlich positiver Effekt des Verbrauchsriick
gangs von Trinkwasser konnte die Schonung der Was
serressourcen, insbesondere in Raumen mit geringem
Grundwasservorkommen sein - auch aufgrund gerin
gerer Flachenversiegelungen und geringerer Schad
stoffbelastungen durch Siedlungs- und Verkehrsfla
chen (GroB et al. 2001). Diese Aussage gilt allerdings
nur unter der Voraussetzung, dass erstens die Wasser
versorgung nieht iiber Fernleitungen aus wasserrei
chen Gebieten erfolgt und die Aufrechterhaltung von
Hygienestandards keine zusatzlichen Durchspiilungen
der Abwasserleitungen mit Frischwasser erfordert und
zweitens Placheninanspruchnahme und Schadstoff
belastungen tatsachlich zuriickgehen. Auch hier ist
also eine sehr differenzierte Betrachtung erforderlieh.

Abfall

Wie Abbildung 3 am Beispiel der Stadt Dresden zeigt,
vollzieht sieh auch die Entwieklung der Abfallmengen
weitgehend unabhangig von der Bevolkerungszahl,
MaBgeblich sind hier rechtliche Vorschriften, die
Struktur der Sammel-, Verwertungs- und Entsorgungs
systeme, der (umweltbewusste) Umgang mit Abfallen
sowie okonomische Anreize (GroB et al. 2001). Daher
wurde in einem der Expertenworkshops die Auffas
sung vertreten, dass der demographische Wandel
zumindest mittelfristig eine zu vernachlassigende Gro
Be fur die Abfallwirtschaft sei: Veranderungen der Be
volkerungszahlen und niedrigere Abfallmengen konn
ten durch die Anpassung der Entsorgungspreise
aufgefangen werden. Dem wurde entgegengehalten,
dass preisliche Anpassungen nur begrenzt auf gesell
schaftliche Akzeptanz stoBen und daher auch nur be
grenzt einsetzbar sind. Ungeachtet dieser Kontroverse
ist auch die Meinung anzutreffen, dass sieh die
Siedlungsabfallmengen weiter entsprechend dem bis
herigen Trend verringern (Sachsiche Landsiedlung et
al. 2003). Dies wird zur Konkurrenz der Entsorgungs
unternehmen urn Abfall fuhren, urn die Anlagen wirt
schaftlich betreiben zu konnen. So konnten Einzugs
bereiehe vergrofsert und Verbrennungsanlagen
zentralisiert werden. Welchen Anteil der demographi
sche Wandel hie ran hat und kiinftig haben wird, kann
derzeit nieht abgeschatzt werden.
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Ein Riickbau von Gebauden sollte aus Effizienzgriin
den moglichst von den Enden der Infrastrukturleitun
gen her erfolgen. Zugleich ist darauf zu achten, dass
Infrastruktur nicht unreflektiert zuriickgebaut und da
mit irreversible Bedingungen geschaffen werden,
durch die mogliche neue Bedarfe nicht mehr angemes
sen gedeckt werden konnen. Bei der Planung neuer In
frastruktursysteme ist der Bedarf kritisch zu priifen;
auch sollten die entstehenden Folgekosten bereits hier
beriicksichtigt werden.

Zu diskutieren ist auch die Dezentralisierung der Ver
und Entsorgung (Thrun 2003, Sachsiche Landsiedlung
et al. 2003). Technisch diirfte dies v,a. bei der Energie
versorgung und in der Abwasserentsorgung moglich
sein. Fraglich ist, ob damit moglicherweise verbunde
ne Abstriche bei den gewohnten Sicherheits-, Hygiene
und Verfiigbarkeitsstandards auf gesellschaftliche Ak
zeptanz stofsen, Aktuell geht die Entwicklung zudem
haufig in die entgegengesetzte Richtung: So war etwa
die Trinkwasserversorgung in Sachsen bis in die jiings
te Zeit hinein stark dezentral strukturiert, wie eine gro
Be Zahl kleiner Trinkwasserschutz- und Trinkwasser
gewinnungsgebiete zeigt. Diese Gebiete werden
zunehmend aufgehoben zugunsten einer zentralen
Versorgung. Gerade im Iandlichen Raum sollten solche
Entwicklungen nochmals kritisch hinterfragt und ent
sprechende Entscheidungen ggf. revidiert werden.

4 Handlungsfeld- und schutzgutiibergreifende
Handlungserfordernisse

tiber die oben geschilderten schutzgut- bzw. hand
lungsfeldbezogenen Notwendigkeiten hinaus beste
hen folgende grundlegenden, iibergreifenden Hand
lungserfordernisse:

• Ressort- und sektoreniihetgreifende Kooperation
und Koordination

Die Chancen und Herausforderungen der raum- und
umweltrelevanten Auswirkungen des demographi
schen Wandels sind nicht sektoral zu bewaltigen, Dies
ergibt sich bereits unmittelbar aus dem querschnitts
orientierten Charakter der Umweltpolitik. Insofern ist
die Anforderung, Umweltpolitik ressortiibergreifend
zu verstehen und integrierte Strategien zu entwickeln,
keineswegs neu, aber im Zusammenhang mit den Fol
gen des demographischen Wandels umso dringlicher.
Dabei sollten die Umweltressorts gezielt jene Themen
ermitteln, bei denen sich die bisherigen Koordinaten
gemeinsamen Handelns moglicherweise besonders
drastisch verschieben und die daher eine Neuausrich
tung der ressortiibergreifenden Abstimmungsprozesse
erfordern. Dies konnte etwa fur die Verkehrspolitik gel
ten.
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• Fortschreibung von Planungen unter
Beriicksichtigung des demographischen Wandels

Starker als bisher ist kritisch zu hinterfragen, ob beste
hende Planungen die Folgen des demographischen
Wandels ausreichend beriicksichtigen oder ob sie
nicht zu wachstumsorientiert ausgerichtet und damit
ggf. iiberdimensioniert sind - haufig mit negativen
Umweltauswirkungen. Dies wird insbesondere auch in
der seit 2004 durchzufiihrenden Umweltpriifung fur
Plane und Programme (sog. Strategische Umweltprii
fung) zu priifen sein. Unabhangig davon sollten bei
Fortschreibungen von Planen entsprechende Defizite
behoben werden.

• Flexibilisierung der Planung

Aufgrund der bisher weitgehend unerforschten Aus
wirkungen des demographischen Wandels auf Um
welt- und Naturschutzbelange, der Unsicherheiten der
Prognosen zur Bevolkerungsentwicklung sowie der
prinzipiellen Unvorhersehbarkeit komplexer gesell
schaftlicher und natiirlicher Prozesse bedeutet um
weltorientierte Planung unter den Bedingungen des
demographischen Wandels ein "Planen unter Unsi
cherheit"." Daher sollte (auch die formelle) Planung
kiinftig moglichst flexibel angelegt sein, urn eine stan
dige Anpassung an die tatsachliche Entwicklung zu er
moglichen und Fehlplanungen zu vermeiden. Planung
wird damit zum Managementinstrument, das die Wir
kungen seiner Ziele und Malsnahmen stets uberpruft,
darauf reagiert und gegebenenfalls seine Ziele modifi
ziert (vgl. u.a. Weiland 2001). Mit einer solchen Form
der raumlichen Planung bestehen bisher aber kaum
Erfahrungen. Auch ist nicht klar, wie sich dies in reeht
liehe und administrative Strukturen einfiigen liefse,
Hier ist ein enger Bezug zur Diskussion urn informelle
Instrumente in der Landschafts-, Stadt- und Regional
entwicklung sowie zum Sehlagwort "Governance" ge
geben (vgl. u. a. Fiirst et al. 1999, Hiichtker et al. 2000,
Knieling 2003, Oppermann et al. 1997).

• Sicherung der Umioeltqualitat
mit weniger Ressourcen

Die finanziellen und personellen Spielraume von
Bund, Landern und Kommunen werden immer gerin
ger. Urn die Qualitat der bisherigen staatlichen und
kommunalen Leistungen im Umweltbereich moglichst
aufrechtzuerhalten bzw. auch neuen reehtlichen und
gesellschaftlichen Anforderungen gereeht zu werden,
die etwa durch die EU-Gesetzgebung entstehen, sind
innovative Losungen erforderlieh. Diese konnen reeht
licher, technologischer, organisatorischer und institu
tionell-struktureller Art sein. Dabei sollte auch iiber
Umstrukturierungen, tiber die Neuverteilung von Auf-
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gaben, tiber eine .Konzentration auf das Wesentliche"
und tiber neue Formen der Zusammenarbeit zur Nut
zung von Synergieeffekten nachgedacht werden.

5 Fazit und Ausblick

Das F+E-Vorhaben hat gezeigt, dass der demographi
sche Wandel auch den Umwelt- und Naturschutz be
trifft und ein entsprechendes vorausschauendes Han
deln der verantwortlichen Akteure in Wissenschaft,
Politik und Praxis erfordert. Hier geht es erstens dar
urn, eine gesicherte Wissensbasis zu erarbeiten, die
bisher erst in Ansatzen gegeben ist. Zweitens mussen
die mit dem demographischen Wandel verbundenen
Chancen bzw. Risiken fruhzeitig als solche erkannt und
als solche akzeptiert werden, urn sie langfristig, aktiv
und zielgerichtet zu nutzen bzw. zu minimieren. Dabei
muss der Blick tiber den Tellerrand der Umweltpolitik
hinausgehen, denn mittelbar werden sich auch demo
graphisch bedingte Veranderungen in anderen Politik
feldern, etwa in der Finanzpolitik oder der Bau- und
Verkehrspolitik, auf Umwelt- und Naturschutz nieder
schlagen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich die
Verantwortlichen ktinftig diesen Herausforderungen
stellen.

Anmerkungen
(1)

Folgewirkungen der demografischen Entwicklung in Sachsen im
Geschaftsbereich des SMUL. Forschungs- und Entwicklungsvor
haben des Sachsischen Staatsministeriums ftir Umwelt und
Landwirtschaft, vertreten durch das Sachsische Landesamt ftlr
Umwelt und Geologie. Laufzeit: September-November 2004.
Forschungsnehmer: Leibniz-Institut fur tikologische Raument
wicklung Dresden e.V. (lOR)

(2)

Da im F+E-Vorhaben Auswirkungen auf den Geschaftsbereich
des SMUL untersucht wurden, wurden nicht zu allen umweltre
levanten Handlungsfeldern Aussagen getroffen. Dies gilt etwa
fur das Feld "tikologische Stadtentwicklung" (vgl. hierzu Heiland
2005).

(3)

Diese Darstellung ist etwas vereinfacht, da auch Einfltisse in der
anderen Richtung denkbar sind: So kann etwa die Veranderung
der gesellschaftlichen Zusammensetzung in einem bestimmten
Bezugsraum verstarkte Zu- oder Abwanderungen auslosen und
den jeweiligen demographischen Trend damit verstarken oder
auch entscharfen,

(4)

Die entsprechenden Quellen werden in Kapitel3 bezogen auf die
untersuchten umweltpolitischen Handlungsfelder genannt.

(5)

Bei dieser Darstellung bzw. den ihr zugrunde liegenden Oberle
gungen sind Parallelen zu Modellen der Mensch-Umwelt-Wir
kungsbeziehungen aus dem Bereich der Humantikologie gege-
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ben, wie etwa zur PAT-Formel, die Bevolkerungsdichte, kon
sumtives Anspruchniveau und Technologie als Faktoren von
Umweltschadenswirkungen betrachtet (vgl. Huber 1995) oder
zur POET-Formel von Duncan aus den 1960er Iahren, die die
Faktoren Bevolkerung, Technologic, Sozialorganisation und
Umwelt als Grundlage humantikologischer Analysen verwendet
(vgl. Bruckmaier 2004). Auf diese und ahnliche Modelle wurde
im Rahmen des F+E-Vorhabens allerdings nicht unmittelbar zu
rtickgegriffen.

(6)

Dies trifft selbstverstandlich auf jede Planung, auch die bisheri
ge zu. Unter den Bedingungen des demographischen Wandels
verscharft sich dies allerdings nochmals.
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