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Gesellschaftlicher Wandel und nachhaltige Entwicklung

Klaus-Dietrich Sturm · Christoph Ewen

Zusammenfassung Hintergrund, Ziel und Themenbereich 
Um die auswirkungen des gesellschaftlichen wandels un-
ter dem kriterium der nachhaltigkeit beurteilen zu können 
werden demographische, soziale und kulturelle Entwick-
lungen in den blick genommen. am beispiel der hand-
lungsfelder ‚bauen und wohnen‘, ‚infrastruktursysteme‘, 
‚Verkehr und mobilität‘ werden absehbare entwicklungen 
aufgezeigt, und handlungsspielräume und instrumente für 
eine nachhaltige Gestaltung des gesellschaftlichen wandels 
beschrieben. 
Schwerpunkte Demographischer Wandel, Sozio-kultureller 
wandel, ausprägung des gesellschaftlichen wandels in 
schleswig-holstein, handlungsfelder ‚bauen und wohnen‘, 
‚infrastruktursysteme‘, ‚mobilität und Verkehr‘, Umwelt-
auswirkungen des gesellschaftlichen wandels.
Ergebnisse weniger die absolute Zahl als vielmehr das von 
vielerlei einflüssen geprägte konsumverhalten der men-
schen stellt unter Nachhaltigkeitsaspekten ein wichtiges 
kriterium das. ein wesentliches kennzeichen des wandels 
von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft ist 
eine Pluralisierung der lebensstile und der damit verbun-
denen konsummuster in nachhaltigkeitsrelevanten hand-
lungsfeldern.

Diskussion eine Vielzahl von techniken steht zur reduzie-
rung des Umweltverbrauchs zur Verfügung. dazu zählen 
z. b. wärmegedämmte häuser sowie strom- und wasserspa-
rende haushaltsgeräte, und verbrauchsarme fahrzeuge mit 
geregeltem katalysator. ob diese techniken eingesetzt wer-
den, hängt dabei weniger von technischen als von kulturel-
len, politischen und ökonomischen weichenstellungen ab.
Schlussfolgerungen der gesellschaftliche wandel wird, 
wenn nicht gegengesteuert wird, massive auswirkungen auf 
die Umwelt haben. anders als man auf den ersten blick ver-
muten könnte, wird es keine ‚demographie-rendite‘ geben. 
Auch die Nachhaltigkeitsbilanz der Postmaterialisten kann 
kaum positiver bewertet werden, als die der eher materiell 
eingestellten Menschen.
Empfehlungen und Perspektiven Die Politik sollte die mit 
dem gesellschaftlichen wandel verbundenen Probleme the-
matisieren, ihre auswirkungen analysieren und zusammen 
mit den akteuren einen umfassenden gesellschaftlichen 
Dialog- und Verständigungsprozess initiieren. Dabei ist mit 
schnellen lösungen nicht zu rechnen, denn die komplexität 
der thematik, die unterschiedlichen interessenlagen und die 
Vielzahl der zu regelnden sachverhalte erfordern einen lan-
gen atem und Zeiträume, die über eine legislaturperiode 
hinausgehen. 

Schlüsselwörter bauen und wohnen · Gesellschaftlicher 
wandel · infrastruktursysteme · konsummuster · mobilität 
und Verkehr · nachhaltige entwicklung · Pluralisierung der 
lebensstile · postindustrielle Gesellschaft 

Social change and sustainable development

Abstract Background, aim, and scope in order to assess the 
effects of social change from the point of view of sustain-
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ability the article considers demographic, social and cultural 
developments. taking the sectors ‘building and housing’, 
‘infrastructure systems’ and ‘mobility and transport’ as ex-
amples, it outlines visible trends and describes the possible 
scope for actions and instruments to achieving sustainably 
social change.
Main features Demographic change, social-cultural change, 
extent of social change in schleswig-holstein, the sec-
tors ‘building and housing’, ‘infrastructure systems’, and 
‘mobility and transport’, environmental impact of social 
change.
Results from the point of view of sustainability the essential 
kriterion is not so much the size of the population in absolute 
terms as consumer habits, which are subject to numerous in-
fluences. one important characteristic of the evolution from 
the industrial to the post-industrial society is a pluralization 
of lifestyles, with the associated consumption patterns, in 
sectors relevant to sustainability. 
Discussion a diversity of technologies is available for re-
ducing the environmental burden. they influence thermal 
insulation of buildings, electricity and water sparing, do-
mestic appliances and fuel-efficient vehicles with control-
led catalytic converters. the use of these technologies rather 
depends on cultural and economic trends as well as political 
decisions than on technical feasibility.
Conclusions if no actions occur to counteract them, the ef-
fects of social change on the environment will be immense. 
there will be no ‘demographic benefit’, and neither can the 
sustainability balance of the postmaterialists be considered 
more favourable than that of people with a materialistic at-
titude.
Recommendations and perspectives Political groups should 
address the problems raised by social change, analyze their 
effects and initiate a comprehensive social process of dia-
logue and agreement with the players concerned. Quick so-
lutions are not to be expected, since the complexity of the 
subject, the different interests involved and the large num-
bers of issues to be regulated require perseverance and a 
time frame that goes beyond a single legislative period.

Keywords building and housing · consumption patterns · 
infrastructure systems · mobility and transport · Pluraliza-
tion of lifestyles · Post-industrial society · social change · 
sustainable development 

1 Einleitung 

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zu-
kunft betreffen.“ so lautet ein Zitat, das wechselweise 
karl Valentin, mark twain oder winston churchill zu-
geschrieben wird. in dem folgenden beitrag geht es um 
die Zukunft und um die frage, welche relevanz gesell-

schaftliche Prozesse wie der demographische, soziale und 
kulturelle wandel im hinblick auf eine nachhaltige ent-
wicklung haben.

Welche Prognosen sind unter Nachhaltigkeitsaspekten 
besonders relevant? dazu gehört die entwicklung der be-
völkerungszahl, denn jeder einzelne mensch braucht be-
heizten wohnraum, benötigt nahrungsmittel und erzeugt 
abfälle. aber auch die alters- und haushaltsstruktur ist von 
bedeutung; familien mit kindern benötigen schulen und 
linienbusse, andererseits brauchen sie pro kopf weniger 
Wohnraum als Alleinstehende.

neben den ‚harten‘ (prognostizierbaren) faktoren wie 
der demographischen Entwicklung, der Altersstruktur oder 
beispielsweise der haushaltsgröße, haben lebensstile und 
konsumgewohnheiten einen großen einfluss auf die Um-
welt.

deshalb müssen demographische, soziale und kulturelle 
Entwicklungen in Verbindung zueinander betrachtet wer-
den, um die auswirkungen des gesellschaftlichen wandels 
unter dem blickwinkel der nachhaltigkeit beurteilen zu 
können.

am beispiel der handlungsfelder ‚bauen und wohnen‘, 
‚Verkehr und mobilität‘ und den infrastruktursystemen wird 
beschrieben, welche Entwicklungen absehbar sind und wel-
che handlungsspielräume und instrumente die akteure ha-
ben, um gesellschaftliche Prozesse nachhaltig zu gestalten.

2 Demographischer Wandel

Demographische Veränderungen haben einen langen Vor-
lauf und werden durch zwei langfristige, stabile trends be-
stimmt: Die Geburtenrate sinkt und die Lebenserwartung 
steigt. die frauen des Jahrgangs 1935 waren die letzten, 
die im durchschnitt 2,1 kinder bekamen – soviel wäre not-
wendig, um den bestand einer bevölkerung sicherzustellen. 
heute ist die kinderzahl pro frau auf 1,3 gesunken. damit 
gehört deutschland zu den staaten mit der niedrigsten Ge-
burtenhäufigkeit. dass von dem rückgang der bevölkerung 
lange Zeit wenig zu spüren war, hat zwei Gründe: Zum ei-
nen ist die lebenserwartung im vergangenen Jahrhundert 
um 31 Jahre gestiegen. Zum anderen leben in Deutschland 
heute rund zwölf millionen menschen mit ‚migrations-hin-
tergrund‘. sie und die alten füllten bisher die demographi-
schen lücken, die durch den Geburtenrückgang entstanden 
sind.

allerdings könnte die neigung, nach deutschland ein-
zuwandern, mittelfristig gegen null tendieren. schon heute 
wandern vor allem fachkräfte ab; erste Green-card-besitzer 
kehren deutschland wieder den rücken (leggewie 2006).

Unter der Annahme, dass die Lebenserwartung weiter 
steigt und jährlich 200.000 Menschen aus dem Ausland zu 
uns einwandern, sagen die Prognostiker bis Mitte dieses 
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Jahrhunderts einen schwund von 10 millionen menschen 
voraus. kämen nur 100.000 menschen im Jahr, wären wir 
2050 schon um 16 millionen ärmer. Ganz ohne migration 
um 30 millionen. im Jahr 2100 würden dann in deutschland 
nur noch 24 millionen menschen leben – soviel wie anfang 
des 19. Jahrhunderts (krönert et al. 2004). 

Vor dem historischen hintergrund der rassen- und be-
völkerungspolitik des dritten reichs ist es nicht verwun-
derlich, dass die demographische Entwicklung lange Zeit 
ignoriert oder nicht thematisiert wurde. 

allerdings waren die auswirkungen der bevölkerungs-
entwicklung, die heute teilweise in panikartiger Übertrei-
bung (stichwort ‚methusalem-komplott‘) dargestellt wer-
den, den Fachleuten schon lange bewusst (Schirrmacher 
2004). so hatte die regierung kohl in den 1990er Jahren 
im Zusammenhang mit der rentenpolitik den ‚demogra-
phischen faktor‘ eingeführt, der von der rot-grünen nach-
folgerin später wieder abgeschafft wurde. als wichtigste 
folge des demographischen wandels wird heute über 
die Veränderungen für die sozialen sicherungssysteme 
und die medizinische Versorgung diskutiert. Zunehmend 
geraten aber auch fragen nach den damit verbundenen 
Umweltauswirkungen, beispielsweise in den Handlungs-
feldern ‚bauen und wohnen‘, ‚landwirtschaft und ernäh-
rung‘ und ‚Verkehr und mobilität‘ in den blick. ein weite-
rer aspekt ist die infrastrukturentwicklung und -nutzung, 
die durch den demographischen Wandel in den nächsten 
Jahren maßgeblich bestimmt werden wird (Loske und 
 schaef fer 2005).

Während der Alterungsprozess ganz Deutschland be-
trifft, wirkt sich der bevölkerungsrückgang in Verbindung 
mit binnenwanderungen sehr unterschiedlich aus.

in süd-, südwest- und nordwestdeutschland wird die 
bevölkerung voraussichtlich stabil bleiben. eine bevölke-
rungszunahme wird für den Großraum münchen, den bo-
densee- und den rhein-neckar-raum sowie die einzugsge-
biete von freiburg, mainz und köln, hamburg und bremen 
erwartet. insbesondere an den küsten sowie in einem drei-
eck düsseldorf, dresden, stralsund wird die bevölkerung 
in den nächsten Jahren stark abnehmen. Vor allem die länd-
lichen regionen, die in diesem dreieck liegen, sind heute 
bereits von einem starken bevölkerungsrückgang betroffen 
(kersten 2006).

in manchen regionen deutschlands findet eine regel-
rechte bevölkerungs-implosion statt. so haben die neu-
en bundesländer seit der wende zwischen 1989 und 2000 
etwa 1,3 millionen einwohner verloren – vor allem junge 
menschen mit einer qualifizierten ausbildung sind in den 
westen abgewandert. infolge des demographischen wan-
dels schrumpfte die bevölkerung dort um weitere 700.000 
Menschen. Diese Entwicklung wird weitergehen und hat 
mittlerweile auch den westen erfasst. neben thüringen, der 
lausitz und Vorpommern befinden sich das saarland und 

südost-niedersachsen, das ruhrgebiet, nordhessen und 
nordbayern in einem schleichenden schrumpfungsprozess. 
so beurteilt eine Vorausschätzung der hessischen bevöl-
kerung bis zum Jahre 2050 für den werra-meißner-kreis 
in Nordhessen eine Abnahme um 43 % (Hessen-Agentur 
2007). Dabei ist nicht in erster Linie die Migration, sondern 
die natürliche bevölkerungsentwicklung der entscheidende 
faktor, der zu insgesamt negativen salden der bevölke-
rungsentwicklung führt.

3 Sozio-kultureller Wandel

ein charakteristisches merkmal des gesellschaftlichen wan-
dels ist, dass das bewusstsein der menschen nicht mehr wie 
früher von der klasse oder der schicht, in die ein mensch 
geboren wird, sondern von seiner /ihrer lage, dem milieu 
(Werthaltungen und Einstellungen) und dem Lebensstil 
(konsummuster) abhängig ist. während vor 50 Jahren die 
tatsache, dass ein mensch in eine arbeiterfamilie, eine 
bauernfamilie oder eine beamtenfamilie hinein geboren 
wurde, für seine einstellungen und seinen lebensstil und 
damit für seine konsumgewohnheiten von bedeutung war, 
so gilt dies heute nicht mehr.

die Pluralisierung und individualisierung der lebenssti-
le ist unter nachhaltigkeitsaspekten von großer bedeutung. 
Denn Lebensstile und Einstellungen bestimmen die Nach-
frage nach umweltbelastenden Gütern und dienstleistungen 
und sind eine wesentliche Quelle für anthropogene Umwelt-
auswirkungen. Die politischen Entscheidungsträger sollten 
das von vielerlei einflüssen geprägte konsumverhalten der 
menschen in den handlungsfeldern ‚bauen und wohnen‘, 
‚landwirtschaft und ernährung‘ sowie ‚Verkehr und mobi-
lität‘ kennen, um den gesellschaftlichen wandel nachhaltig 
zu gestalten.

die wirtschaft arbeitet seit vielen Jahren mit lebens-
stilmodellen, um ihre Produkte zielgruppenorientiert zu 
vermarkten. ausgehend von ursprünglich soziologisch be-
schriebenen Zielgruppen (Unter-, mittel- und oberschicht), 
werden Zielgruppen seit längerem auch mit Lebensstilen 
verknüpft (abb. 1). ein großes manko der Umwelt- und 
nachhaltigkeitspolitik ist, dass sie noch kein schlüssiges er-
klärungsmodell für die konsumgesellschaft gefunden hat. 
eine mögliche erklärung lautet, dass die menschen ange-
sichts der Vielfalt von lebensstilen und einstellungen ihre 
individuellen lebensstile mittels ihrer konsumgewohnhei-
ten komponieren – und ‚shopping‘ ist dann das auspro-
bieren denkbarer individualitäten (Ullrich 2006). da die 
beschränkung des lebensstils durch die Geburt nicht mehr 
vorgegeben ist, kann man – die wirtschaft bietet es an – den 
lebensstil der ‚high-society‘ kopieren. was hafner in der 
späten kaiserzeit als ‚Verjunkerung des bürgertums‘ diag-
nostizierte, ist heute das Versprechen ‚luxus für alle‘.
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4 Ausprägung des gesellschaftlichen Wandels  
in Schleswig-Holstein

4.1 wandel von der industriellen  
zur postindustriellen Gesellschaft

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hatte 1993 
wissenschaftler der Universität mainz damit beauftragt, die 
„Auswirkungen des demographischen, sozialen und kultu-
rellen wandels auf Politik, wirtschaft und Gesellschaft in 
schleswig holstein“ zu untersuchen.

hradil und müller sind in ihrem Gutachten davon ausge-
gangen, dass im rahmen der gesellschaftlichen modernisie-
rungsprozesse in europa und nordamerika ein wandel von 
der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft stattfin-
det. ein wesentliches kennzeichen dieses wandels ist eine 
Pluralisierung der Lebensstile. Sie beschreiben diesen Pro-
zess als morphologische (1), kausale (2) und funktionale (3) 
Pluralisierung mit den folgenden inhalten:
1. eine Verbreiterung von soziokulturellen erscheinungs-

formen und eine ausdifferenzierung soziokultureller 
Gruppierungen (z. b. von lebensstilen in der stadt, von 
bürgerinitiativen, von regionalen identitäten oder von 
neuen sozialen bewegungen).

2. eine allmähliche loslösung ‚subjektiver‘ lebensweisen 
von ‚objektiven‘ lebensbedingungen (so finden sich in 
gleichberuflichen stellungen mit immer unterschiedli-
cheren auffassungen und lebensführungen nebenein-
ander: z. b. der turnschuhlehrer neben dem krawatten-
lehrer) sowie

3. die wachsende alltagsprägende kraft von typischen 
denk- und Verhaltensmustern (im hinblick auf kinder-
erziehung, konsum, Gruppenbildung, politische forde-
rungen und konflikte, usw.) (müller und hradil 1993).

4.2 trends der gesellschaftlichen entwicklung  
in Schleswig-Holstein

4.2.1 Demographische Entwicklung

die Geburtenentwicklung in schleswig-holstein verläuft 
weitgehend parallel zu der entwicklung im früheren bun-
desgebiet und reicht damit für eine stabilisierung der bevöl-
kerung nicht aus. der wichtigste faktor der bevölkerungs-
dynamik sind Zuwanderungen. dies wird dazu führen, dass 
die bevölkerung in schleswig-holstein von 2,49 millionen 
im Jahr 1970 auf 2,84 millionen im Jahr 2010 ansteigen 
wird. sie sinkt dann ab 2012 bis zum Jahr 2050 mit jedem 
Jahr schneller um 400.000 menschan auf 2,44 millionen 
(dsn 2004). Damit kommt es zu einer Verschiebung der Al-
tersstruktur von den 25- bis 30-Jährigen (1992) zugunsten 
der 40- bis 50-Jährigen im Jahr 2010.

4.2.2 Soziale Entwicklung 

in schleswig-holstein wird die anzahl der haushalte 
von 1,18 millionen im Jahr 1992 auf 1,313 millionen im 
Jahr 2010 ansteigen. im Zuge dieser entwicklung wer-
den die singlehaushalte im gleichen Zeitraum von 32 % 
auf 36 % zunehmen. trotz zunehmender arbeitslosigkeit 

Abb. 1 Sinus-Lebensstil-
gruppen (sinus sociovision 
2007)
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stehen wie bisher einer breiten Mittelschicht auch in Zu-
kunft gute finanzielle Polster für konsumzwecke zur Ver-
fügung. aufgrund der Verschiebung der altersstruktur in 
der bevölkerung schleswig-holsteins und des guten aus-
bildungsstandes wächst der anteil wohlhabender ‚junger 
alter‘, die nach ihrem eintritt in den ruhestand noch 10 
bis 20 Jahre bei guter Gesundheit und mit soliden finanzi-
ellen rücklagen ausgestattet ihren ‚lebensabend‘ genie-
ßen können.

4.2.3 Gesellschaftliche Entwicklungen, Lebensstile, 
ökonomische Entwicklung

aufgrund der geografischen angleichung und durchmi-
schung der milieus ist es kaum möglich, regional unter-
schiedliche entwicklungen in der Zukunft auszumachen – 
wenn man von der nach wie vor bestehenden Ungleichheit 
zwischen ost und west absieht. im rahmen des gesell-
schaftlichen modernisierungsprozesses wird sich der lan-
desweite wandel von der industriellen zur postindustri-
ellen Gesellschaft fortsetzen. mit der Pluralisierung von 
Werthaltungen und Einstellungen sind unterschiedliche 
lebensstil-mischtypen mit vielfältigen kombinationen 
nachhaltigkeitsfreundlicher und nachhaltigkeitsschädlicher 
konsummuster verbunden. im auf und ab der konjunktu-
ren wird die Globalisierung vermutlich weiter voranschrei-
ten. ein dauerhaftes und stabiles wirtschaftswachstum ist 
nicht erkennbar. trotz klimawandel und anstieg der ener-
giekosten werden weiterhin eher arbeits- als ressourcen-
kosten eingespart werden.

4.2.4 Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels 

Die mit dem demographischen und sozio-kulturellen Wan-
del verbundenen auswirkungen betreffen die unterschied-
lichsten Lebensbereiche: Die Steuerung der Flächennutzung 
steht vor neuen rahmenbedingungen, wohnungsmärkte 
verändern sich, mobilität und infrastruktur unterliegen ei-
nem tiefgreifenden wandel und die technische Ver- und ent-
sorgung wird – insbesondere im ländlichen raum – immer 
schwieriger auf dem heutigen niveau mit akzeptablen kos-
ten aufrecht zu erhalten sein.

4.3 bauen und wohnen 

durch den bevölkerungsrückgang verlangsamt sich die Zu-
nahme des flächenverbrauchs für siedlungs- und Verkehrs-
zwecke. daraus darf allerdings nicht der schluss gezogen 
werden, dass der rückgang der bevölkerung zu einem line-
aren rückgang des flächenverbrauchs führen wird. immer 
noch liegt die neue flächeninanspruchnahme bei über 110 
hektar täglich und wird voraussichtlich weiter auf diesem 
zu hohen niveau bleiben. Verantwortlich dafür ist die nach-

frage privater haushalte, von Unternehmen und der öffent-
lichen Hand.

Viel entscheidender aber ist das angebot der kommunen 
auf den baulandmärkten. 

für viele städte und kommunen führt die anhaltend 
hohe bereitschaft, neue flächen für siedlungsentwicklung 
bereitzustellen, anstatt sich auf die innenentwicklung zu 
konzentrieren, in einen ruinösen wettbewerb. immer noch 
verschulden sich Gemeinden, um preiswertes bauland 
auszuweisen. in unguter konkurrenz jagen sich die bür-
germeister die meist jungen familien mit kindern ab und 
schaffen infrastrukturen, die nicht tragfähig sind. denn be-
reits heute ist spürbar, dass Großstädte wieder attraktiver 
werden. auch die bereitstellung von billigem bauland in 
Umlandkommunen ändert nichts daran, dass die attraktivi-
tät der suburbanen kommunen, zu bauen und zu wohnen, 
deutlich nachgelassen hat und in Zukunft weiter abnehmen 
wird (bertelsmann stiftung 2005).

Veränderte lebensformen und familienstrukturen sowie 
die alterung der bevölkerung werden in den kommenden 
Jahren zu einer weiteren, deutlichen Zunahme kleinerer 
haushalte führen. dies gilt bundesweit, wenn auch mit re-
gional unterschiedlicher Ausprägung. Nach einer Prognose 
des bundesamts für bauwesen und raumordnung (bbr) 
wird die Zahl der haushalte bis 2020 um 2,9 % steigen; das 
entspricht ca. 1,1 Millionen neuen Haushalten. 2020 wer-
den dann fast drei Viertel aller haushalte nur aus einer oder 
zwei Personen bestehen. schon von 1970 bis 2000 war die 
durchschnittliche haushaltsgröße in den alten ländern von 
2,74 auf 2,17 Personen gesunken und in Zukunft wird eine 
weitere abnahme erwartet: 2020 auf 2,1 und 2050 auf 1,95 
Personen pro haushalt. im Gegensatz dazu ist die genutzte 
wohnfläche pro kopf, bezogen auf das frühere bundesge-
biet, von 15 m² pro einwohner im Jahr 1950 auf 41,1 m² pro 
einwohner im Jahr 2003, um fast das dreifache gestiegen 
(Umweltbundesamt 2005). Zwei Prozent aller haushalte 
verfügen über Zweit- oder ferienwohnungen. steigen die 
Einkommen weiter, so wird sich auch die Wohnungsnach-
frage der haushalte erhöhen.

der zunehmende wohnflächenkonsum wird durch stei-
gende qualitative wohnansprüche ergänzt. denn große und 
gut ausgestattete Wohnungen spielen unter Status- und Le-
bensqualitätaspekten für viele menschen eine zunehmend 
wichtige rolle. dabei dient der wohnraum zur selbstdar-
stellung eigener identifikationsmuster. 

angesichts schrumpfender bevölkerungszahlen stellt 
die ungebremste ausweisung von neubaugebieten ein Pro-
blem dar: innenstadtnahe Quartiere der 1950er, 1960er und 
1970er Jahre sinken im Status ab, es droht partieller Leer-
stand, obwohl hier Potenziale gerade auch für anspruchs-
volle bewohner liegen. eine zielgruppenspezifische mo-
dernisierung und Vermarktung dieser Quartiere könnte dazu 
führen, dass neubaugebiete überflüssig werden. dadurch 
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könnte der flächenverbrauch reduziert und die städtischen 
haushalte entlastet werden. dabei käme es zum einen auf 
die ansprüche an die wohnung, zum anderen auf die an-
sprüche an das wohnquartier an (abb. 2).

mit der Zunahme der wohnfläche und der geänderten 
nutzung der wohnräume steigt auch die nachfrage nach 
Wärme. Trotz deutlicher Verbesserung bei der Wärmedäm-
mung und der heizungstechnik ist der private energiever-
brauch in deutschland in den Jahren 1995 bis 2005 um circa 
3,5 % gestiegen. diese steigerung hängt wesentlich mit der 
Zunahme von elektrogeräten und von wohnfläche zusam-
men. so weist die ausstattung der privaten haushalte in den 
Jahren 1993 bis 2003 bei Computern eine Steigerungsrate 
von 213 %, wäschetrockner 106 %, spülmaschinen 103 %, 
mikrowellen 93 % und Videorecorder 61 % auf.

Die dargestellten Trends lassen erwarten, dass trotz des 
bevölkerungsrückgangs die nachfrage nach wohnraum 
und der energieverbrauch in den nächsten Jahren weiter 
steigen werden.

4.3.1 Regionale Entwicklungen im Bereich Bauen  
und Wohnen

auf dieser basis hat das institut für stadtforschung und 
stadtentwicklung (ifs) im auftrag des innenministeri-
ums 2005 ein Gutachten zur wohnungsmarktprognose für 
Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 erstellt (Veser et al. 
2005). in dem Gutachten wird deutlich, dass die regionale 
differenzierung der wohnungsmärkte weiter zunimmt und 
die entwicklung von städten und Umland, mittelzentren 
und ländlichen räumen auseinander geht. die Zahl der 
haushalte wird in dem nördlichsten bundesland trotz sin-
kender bevölkerungszahlen bis 2020 um 5,5 % steigen. der 
Zuwachs ist bedingt durch ein überproportionales wachs-
tum der Haushalte mit alten, alleinstehenden Menschen.

der neubaubedarf liegt bei 134.000 wohneinheiten, 
davon entfallen 45 % auf das hamburger Umland. in den 
nächsten 5 Jahren sind modernisierungsmaßnahmen für 

rund 150.000 wohneinheiten mit einem investitionsvolu-
men von ca. 3,1 milliarden eUr notwendig.

entsprechend dem wandel der altersstruktur verändert 
sich die nachfrage an den wohnungsmärkten. ersthaushalts-
gründungen (20- bis 30-Jährige) und der eigentumserwerb 
(30- bis 45-Jährige) werden in den kommenden Jahrzehnten 
stark zurückgehen. altengerechtes (betreutes) wohnen wird 
stark an bedeutung gewinnen, da die Zahl der 75-Jährigen 
weit über dem heutigen stand liegen wird.

für die landesregierung hat die bestandsförderung so-
wie der Mietwohnungsbau mit einem Schwerpunkt in den 
Städten weiterhin Priorität in der Wohnraumpolitik. Auch 
die soziale wohnraumförderung ist angesichts der gestie-
genen Zielgruppe, des investitionsbedarfs in die wohnbe-
stände, des Stadtumbaus und der Umlandwanderung weiter 
notwendig. neue schwerpunkte der wohnraumförderung 
sollen die Stärkung der Wohnungsmärkte in den Städten, 
altengerechtes wohnen, wohnen mit kindern und gene-
rationenübergreifendes wohnen sicherstellen. auf lange 
sicht wird man jedoch in den schrumpfenden regionen 
nicht um ein rückzugsmanagement umhinkommen. leer-
stehende Gebäude können als mehrgenerationenhäuser, 
als Versorgungszentrale oder als experimentierfläche für 
Mittelständler genutzt werden, die Techniken oder Dienst-
leistungen zur Anpassung an den Wandel entwickeln. Städ-
te wie frankfurt /oder, schwedt oder dessau, die bereits 
länger unter Schrumpungsprozessen leiden, zeigen, dass 
es darauf ankommt, wie der rückbau gemanagt wird. da 
ein disperser rückbau die kosten der infrastruktur in die 
höhe treibt und städtebauliche Probleme mit sich bringt, 
macht es mehr sinn, gezielt ganze Quartiere stillzulegen 
(koziol et al. 2007). da in der Praxis die anspruchsvollen 
Planungsanforderungen von den städten und Gemeinden 
oft nicht bewerkstelligt werden können, dominiert im rah-
men des stadtumbaus ost der abriss. Projekte zur Um-
setzung oder zum Umbau von leerstehenden wohnungen 
werden kaum noch realisiert. Die hier gewonnenen Er-
fahrungen werden über kurz oder lang in den dörfern im 
Westen auszuwerten und anzuwenden sein. Dass derzeit in 
den von schrumpfung massiv bedrohten regionen west-
deutschlands immer noch bauflächen in großem stil aus-
gewiesen werden, wirft ein bedenkliches licht darauf, wie 
weit die Verantwortlichen auf diese Prozesse vorbereitet 
sind. so werden beispielsweise im werra-meißner-kreis, 
für den bis 2050 ein Verlust von etwa 44 % seiner einwoh-
ner erwartet wird, laut regionalplan-entwurf 117 ha an zu-
sätzlichem brutto-wohnsiedlungsbedarf ausgewiesen. bei 
einer bestehenden siedlungsfläche von 440 ha ist dies ein 
Zuwachs um mehr als ein Viertel. Angenommen, die bis 
2020 unterstellte maximale zusätzliche wohnfläche wird 
bis 2050 realisiert, würde das bedeuten, dass die einwoh-
nerdichte von 261 auf 117 einwohner je hektar siedlungs-
fläche schrumpfen wird.

Abb. 2 Zielgruppen-Positionierungsmodell für wohnungssuchende 
(institut für sozial-ökologische forschung 2007)
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4.4 nutzung der infrastrukturen

der bevölkerungsrückgang schlägt sich auch in einer ab-
nehmenden nutzung der infrastrukturen nieder. insbeson-
dere in den neuen bundesländern kommt es bereits heute im 
bereich der technischen Ver- und entsorgung zu spürbaren 
Problemen.

mit dem wegzug der bevölkerung und infolge des demo-
graphischen wandels kommt es zu einem rückgang des Ver-
brauchs an trinkwasser, brauchwasser, energie und fern-
wärme. Viele infrastrukturen sind jetzt überdimensioniert. 
daraus ergeben sich wachsende betriebswirtschaftliche und 
technische Probleme für die betreiber. da die langlebigen 
systeme der Ver- und entsorgung kaum an die demogra-
phische entwicklung anzupassen sind, entstehen höhere 
Pro-kopf-aufwendungen. diese steigen durch zusätzliche 
aufwendungen für die aufrechterhaltung der technischen 
funktionsfähigkeit der infrastruktursysteme und die kosten 
von Umbaumaßnahmen. die Gebührenbelastung und damit 
die kosten einer ‚daseinsvorsorge wie bisher‘ im schrump-
fenden ländlichen raum werden bei sinkender siedlungs-
dichte spürbar zunehmen, da die nicht reduzierbaren fix-
kosten auf eine geringere anzahl von infrastrukturnutzern 
umgelegt werden müssen; immer weniger einwohner müs-
sen für zunehmend überdimensionierte netze mit steigen-
den kostenbelastungen rechnen (koziol et al. 2007). 

darüber hinaus kommt es zu technischen und hygieni-
schen Problemen. Durch die Verringerung des Trinkwas-
serdurchflusses und die längeren Verweilzeiten des wassers 
in den leitungen besteht die Gefahr der Verkeimung. die 
sinkende abnehmerzahl beeinträchtigt die wirtschaftliche 
rentabilität der infrastruktur und führt ohne immense zu-
sätzliche investitionen zur funktionsunfähigkeit der lei-
tungssysteme. Um die infrastruktursysteme zukunftstaug-
lich zu machen, müssen die leitungsnetze rückgebaut oder 
neu verlegt werden. das ist für die betroffenen kommunen 
mit hohen kosten verbunden. im Zuge des Programms 
‚stadtumbau ost‘ werden bisher nur geringe mittel für die 
anpassung der infrastruktursysteme verwendet.

4.5 mobilität und Verkehr

infolge des bevölkerungsschwundes ist beispielsweise die 
Zahl der beförderten Personen im öffentlichen straßenper-
sonenverkehr im osten (einschließlich berlin) von 1993 
bis 2003 von 2,2 auf 1,9 millionen fahrgäste pro tag ge-
sunken. bis zum Jahr 2030 werden die Verkehrsleistungen 
weiter sinken und zwischen 20 % (brandenburg) und 34 % 
(sachsen-anhalt) gegenüber 2002 abnehmen (canzler und 
knie 2007).

in den wachstumszonen im süden sowie in den ballungs-
räumen entlang des rheins und mains und um hamburg 
wird die Verkehrsleistung sowohl im motorisierten indivi-

dualverkehr als auch im öffentlichen Personennahverkehr 
weiter ansteigen. 

der motorisierte individualverkehr hat heute einen 
marktanteil von gut 85 %. in ländlichen regionen hat das 
auto eine noch größere bedeutung und erreicht im schnitt 
über 90 % der Verkehrsleistung.

Umgekehrt nutzen in ländlichen regionen in westdeutsch-
land rund 90 % der menschen den ÖPnV, in ostdeutschland 
sind es mehr als 95 %. dabei ist der schüler-transport im 
ländlichen raum die zentrale säule eines regelmäßigen 
und finanzierbaren ÖPnV. abnehmende schülerzahlen und 
(wieder-)einführung von dorfschulen bringen diese säu-
le zum bröckeln: bereits in den Jahren zwischen 1999 und 
2004 sind die schülerzahlen um 2,9 % zurückgegangen. 
im Zuge des demographischen wandels wird die Zahl der 
schülerinnen und schüler im Zeitraum zwischen 2004 und 
2020 um weitere 6,5 % sinken. 

für familien mit schulpflichtigen kindern ist die schnel-
le erreichbarkeit von schulen ein wichtiger faktor im 
täglichen leben. Zur aufrechterhaltung einer attraktiven, 
wohnortnahen Versorgung sind bei zurückgehenden schü-
lerzahlen neue lösungen nötig. ein jahrgangsübergreifen-
der Unterricht in ausgewählten Landschulen, aber auch der 
aufbau von schulverbünden mit zentraler Verwaltung für 
mehrere schulstandorte können alternativen sein.

Um eine ausreichende mobilität in schrumpfenden länd-
lichen regionen zu gewährleisten, bieten sich neue Ge-
meinschaftsverkehre an.

so hat der kreis ostholstein zusammen mit der aUto-
kraft das Projekt anrufbus gestartet. damit soll auch 
in auslastungsschwachen Zeiten eine optimale Verkehrs-
versorgung angeboten werden. Vorteile für die kunden 
sind, dass sie unabhängiger vom herkömmlichen fahrplan 
werden und ihre fahrten individuell planen können. lange 
wege zu den bushaltestellen entfallen, weil die menschen 
an der haustür abgeholt und auch dort wieder abgesetzt 
werden – ideal für einkäufe oder fahrten mit schwerem 
Gepäck; auch eine rollstuhl- und kinderwagenmitnahme 
sind möglich.

die anmeldungen sollten möglichst 45 minuten vor dem 
gewünschten fahrtantritt per telefon erfolgen. Zu dem nor-
malen fahrpreis kommt ein komfortzuschlag von nur 50 
Cent hinzu.

aufgrund der demographisch bedingten steuerminder-
einnahmen und der notwendigen Haushaltskonsolidierung 
des bundes und der länder werden auch die Gelder für Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte knapper. in Zukunft sollten des-
halb die mittel verstärkt in die erhaltung des bestandes der 
Verkehrsinfrastruktur gelenkt werden. statt neue straßen zu 
bauen sollte man eher bestehende verbreitern.

für die hauptbeansprucher der straßen muss spürbar 
werden, welche kosten sie verursachen. der Präsident des 
Umweltbundesamtes, andreas troge, schlägt deshalb vor, 
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die lkw-maut in den nächsten Jahren zu verdoppeln. denn 
heute fließen die kosten, die der lkw-Verkehr auf den au-
tobahnen verursacht erst in geringem maße in die maut ein 
(Troge 2007).

im ländlichen raum werden auch die straßennetze zu-
nehmend weniger ausgelastet. Auch hier wird sich die Frage 
stellen, ob ein aufrechterhalten des bundesdeutschen stan-
dards auf dauer finanzierbar ist.

5 Umweltauswirkungen des gesellschaftlichen Wandels

obwohl das thema des demographischen wandels auf der 
Top-Agenda der politischen Themen angekommen ist, hält 
sich die Zahl fundierter Untersuchungen über dessen aus-
wirkungen auf Umwelt und nachhaltigkeit in Grenzen. im 
hinblick auf den naturschutz scheinen die konsequenzen 
auf der hand zu liegen: es wird zunehmend leere räume 
geben, die von wildkatze, wolf oder wachtelkönig besiedelt 
werden. auf der anderen seite entstehen flächenkonkurren-
zen, steigen die Preise für nahrungsmittel und die nachfra-
ge nach biomasse für energetische Zwecke nimmt zu. 

aber was ist mit der luft- und wasserqualität in deutsch-
land, mit den beiträgen zum klimawandel, zur wüstenbil-
dung oder zur biologischen Vielfalt? wie eine Untersuchung 
des Öko-instituts zur ermittlung der Umweltauswirkungen 
des demographischen, sozialen und kulturellen Wandels in 
schleswig-holstein bis zum Jahr 2010 (ewen et al. 1996; 
sturm und ewen 1998) zeigt, ist die reine bevölkerungs-
zahl im hinblick auf die zukünftigen Umweltauswirkungen 
vergleichsweise wenig relevant. auf der basis von gesell-
schaftlich-strukturellen und sozial-strukturellen trendanaly-
sen am beispiel der handlungsfelder ‚bauen und wohnen‘, 
‚Verkehr und mobilität‘ und ,landwirtschaft und ernäh-
rung‘ wurde in der Untersuchung der Umweltverbrauch 
transparent gemacht und der Politik Handlungsspielräume 
für eine nachhaltige entwicklung aufgezeigt.

für die umweltbelastenden aktivitäten, die mit den 
handlungsfeldern ‚bauen und wohnen‘, ‚Verkehr und mo-
bilität‘ und ‚landwirtschaft und ernährung‘ korrespondie-
ren, wurden indikatoren ausgewählt, die eine übergreifende 
bewertung erlauben:
• emissionen von klimarelevanten Gasen (vor allem koh-

lendioxid und methan);
• emissionen von säurebildnern (schwefeldioxid und 

stickoxide);
• nährstoffeinträge in die Umwelt (stickstoff und Phos-

phat);
• flächenzerschneidung und -versiegelung. 
Es zeigte sich in der Untersuchung, dass es eine Vielzahl 
an methodischen festlegungen gibt, die zu treffen sind. die 
frage etwa, welche Umweltauswirkungen die zukünftigen 
flugreisen der bundesbürger in Zukunft mit sich bringen 

werden, enthält nicht nur Unsicherheiten in bezug auf tou-
ristische und ökonomische trends. es muss auch festgelegt 
werden, ob die über deutschland verbrannten, die in deut-
schen maschinen verbrannten oder die zum transport deut-
scher Passagiere eingesetzten kerosinmengen eingerechnet 
werden. Und ob die Umweltauswirkungen der erdölförde-
rung und -raffinierung sowie des flugzeugbaus einbezogen 
werden. es wurden folgende festlegungen getroffen:
1. Plausibilitätsabschätzungen wegen der vielfältigen Un-

sicherheiten über die zukünftige entwicklung wurde auf 
ökonomische bzw. soziologische modellierungen ver-
zichtet. Stattdessen wurden Plausibilitätsbetrachtungen, 
die mit den relevanten akteuren aus der wirtschaft, der 
wissenschaft und der Verwaltung im rahmen von meh-
reren Workshops diskutiert und abgestimmt wurden, als 
basis verwendet.

2. Orientierung an Bedürfnisfeldern Um die zukünftigen 
Umweltbelastungen abschätzen zu können, wurden 
diese einzelnen bedürfnisfeldern zugeordnet. ausge-
wählt wurden wegen ihrer besonderen nachhaltigkeits-
politischen relevanz die bedürfnisfelder ‚bauen und 
wohnen‘, ‚Verkehr und mobilität‘ und ‚landwirtschaft 
und ernährung‘.

3. Pragmatische Zuordnungsregeln Die Entscheidun-
gen, ob die Umweltbelastungen dem konsum oder der 
Produktion, dem inlands- oder dem inländerprinzip 
entsprechend bilanziert werden sollten, wurde jeweils 
pragmatisch und problemorientiert getroffen. beispiel 
Urlaubsverkehr: hier wurden sowohl die flugreisen der 
Schleswig-Holsteiner (außerhalb des Landes), die Ur-
laubsreisen west- und süddeutscher Urlauber (von der 
haustür bis zum Urlaubsort in schleswig-holstein und 
zurück) als auch die transitreisen der skandinavier (in-
nerhalb des Landes) betrachtet.

4. Top-Down-Ansatz da es weder sinnvoll, noch mit ver-
nünftigem aufwand machbar ist, die aktivitäten der ein-
zelnen Akteure in Schleswig-Holstein detailliert zu bilan-
zieren, wurden landesweite Mittelwerte zugrunde gelegt.

5. Indikatoren für Umweltbelastungen Dementsprechend 
wurde nicht die zukünftige Umweltsituation (z. b. die 
artenvielfalt, die schadstoffkonzentration im Grund-
wasser oder die städtische ozonkonzentration), sondern 
die belastung der Umwelt abgeschätzt. dazu wurden 
drei stoffbezogene indikatoren (emissionen an klima-
gasen, emissonen an säurebildnern, einsatz von nähr-
stoffen) und drei flächenbezogene indikatoren (Versie-
gelung, Zerschneidung, entzug von biomasse) gebildet. 
Zwischenzeitlich ist die Datenbasis deutlich besser ge-
worden, da bund und bundesländer sich zunehmend auf 
den indikatorensatz der nationalen nachhaltigkeitsstra-
tegie einigen (ewen und schäfer 2007).

die Untersuchung zeigt: weniger die absolute Zahl als viel-
mehr das von vielerlei einflüssen geprägte konsumverhal-
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ten der Menschen stellt unter Nachhaltigkeitsaspekten ein 
wichtiges kriterium dar. daneben wird die entwicklung 
von infrastruktur und von Produktionsverfahren und -stand-
orten eine wichtige rolle spielen. 

Mit dem demographischen und sozio-kulturellen Wandel 
werden sich lebensstile und gesellschaftliche einstellungen 
weiter entwickeln; die Pluralisierung der gesellschaftlichen 
trends wird weiter zunehmen. rein materialistische ein-
stellungen werden seltener, allerdings kann die Nachhaltig-
keitsbilanz der Postmaterialisten kaum positiver bewertet 
werden als die der eher materiell eingestellten Mitmen-
schen. inwieweit der ‚postmaterielle‘ trend nach immer 
größeren wohnungen, häufigeren ausflügen und reisen 
sowie einem Zweithaus in südfrankreich oder in der tür-
kei realisiert wird, hängt von den ökonomischen und struk-
turellen randbedingungen ab. solange die Preise nicht die 
‚ökologische wahrheit‘ sagen, realisiert ein teil der bevöl-
kerung seine steigenden wünsche nach erholung, mobilität 
und Wohnraum.

Die durchschnittliche Zahl der Personen pro Haushalt 
bzw. Wohnung wird in den nächsten Jahren weiter sinken. 
allein damit ist ein zunehmender Umweltverbrauch ver-
bunden. denn kleine wohnungen weisen genau wie größere 
wohnungen die gleiche Grundausstattung auf. wurde in der 
von 4 Personen genutzten wohnung früher ein wohnzim-
mer beheizt und ein Fernseher genutzt, werden in 4 Single-
wohnungen entsprechend vier wohnzimmer beheizt und 
4 Fernseher betrieben. Neben der Flächeninanspruchnahme 
sind die wohnfläche sowie die ausstattung der haushalte 
mit elektrogeräten von entscheidender bedeutung für den 
energiebedarf.

eine Vielfalt von techniken steht zur reduzierung des 
Umweltverbrauchs zur Verfügung. dazu zählen z. b. ver-
brauchsarme fahrzeuge mit geregeltem katalysator, wär-
megedämmte Häuser sowie strom- und wassersparende 
haushaltsgeräte. ob diese techniken eingesetzt werden, 
hängt dabei weniger von technischen als von kulturellen, 
politischen und ökonomischen weichenstellungen ab.

6 Schlussfolgerungen

der gesellschaftliche wandel wird, wenn nicht gegenge-
steuert wird, massive auswirkungen auf natur und Umwelt 
haben. anders als man auf den ersten blick vermuten könn-
te, wird es keine ‚demographie-rendite‘ geben. Zwar wird 
die absolute Zahl der Menschen in Deutschland abnehmen. 
während die Zahl der kinder zurückgeht, nimmt aber die 
Zahl der Erwachsenen und der Haushalte zu – mit entspre-
chenden folgen für den flächen- und energieverbrauch im 
bedürfnisfeld wohnen. 

die Zunahme der singles, von alleinerziehenden und 
‚jungen alten‘ fällt besonders ins auge. diese entwick-

lung wird sich in den nächsten Jahren verstärkt fortsetzen. 
bei den ‚jungen alten‘ ist zu beobachten, dass diese nach 
dem eintritt ins rentenalter verstärkt kurzurlaube und 
auch Fernreisen unternehmen. Solange sie gesundheitlich 
dazu in der Lage sind, holen sie jetzt das nach, wozu sie 
während des berufslebens nicht gekommen sind. ein be-
achtlicher anteil der menschen besitzt noch größere Ver-
mögenswerte, die zusätzlich für den konsum ausgegeben 
werden können.

für die postmateriell eingestellten menschen (kontakte, 
bildung, erlebnisse, kultur) ist mobilität unabdingbar; sin-
gles werden als besonders mobil eingeschätzt: Zum Musical 
nach hamburg, zu den festspielen nach bayreuth, zur aus-
stellung nach Mailand zum Shopping nach New York sind 
kennzeichen einer modernen, mobilen Gesellschaft. an-
dere Gruppen, etwa die etablierten, dehnen ihren konsum 
mittels sport-and-Utility-fahrzeugen (sUV) und Zweithäu-
sern in südeuropa aus. dabei sind weniger die zahlenmä-
ßig begrenzte Menge der Edel-SUVs das Problem, sondern 
vielmehr die Vorbildfunktion etwa für die ‚bürgerliche mit-
te‘, die mittels billigerer sUVs die oberschicht kopieren 
 möchte. 

aus dem blickwinkel einer nachhaltigen entwicklung 
stellt sich die frage, ob und unter welchen bedingungen 
den kommenden Generationen erhöhte Pro-kopf-auf-
wendungen zugemutet werden können. siedlungs- und 
infrastrukturen, die heute geschaffen werden, können bei 
schrumpfender bevölkerung nur noch mit erheblichen 
mehrkosten aufrechterhalten werden. in Zukunft werden 
sich raumplanung und städtebau in west- und ostdeutsch-
land noch intensiver mit fragen des gezielten rückbaus der 
bebauung einschließlich der dazugehörigen infrastruktur 
beschäftigen und lösungen entwickeln müssen. erste an-
sätze hierfür sind bereits in ostdeutschland erkennbar, wo 
neben Plattenbauten auch wenig ausgelastete straßen rück-
gebaut  werden. 

die Vergabe von fördermitteln für wohnungsbauinves-
titionen sollte in Zukunft vermehrt auf der basis von kom-
munal zu erstellenden wohnraumversorgungskonzepten 
erfolgen. durch regional differenzierte wohnmarktbeob-
achtungen und -prognosen können demographische Verän-
derungen berücksichtigt werden, um so eine bedarfsgerech-
te wohnraumförderung zu gewährleisten. 

die nutzung innerstädtischer brachflächen sollte Vor-
rang vor den siedlungsflächen auf der grünen wiese au-
ßerhalb der städte haben. Planungsansätze müssen sich an 
bestandsentwicklung, stabilisierung, revitalisierung und 
quantitativer entwicklung sowie der wiedernutzung von 
Flächen und Gebäuden orientieren.

Zu den kernelementen einer nachhaltigen siedlungs- 
und raumentwicklung gehört eine Umwelt schonende mo-
bilität. dafür steht insbesondere der öffentliche Personen-
verkehr. hier ergeben sich folgende fragen: 
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• wann und vor allem wie werden sich steigende energie-
kosten auf die nutzungsmuster und das mobilitätsverhal-
ten im Personenverkehr (flugreisen, ineffiziente Pkws) 
auswirken?

• wie wird sich der rückgang im schülerverkehr aufgrund 
geringerer schülerzahlen auf das öffentliche Personen-
verkehrssystem auswirken? 

• werden ältere menschen den öffentlichen Personenver-
kehr oder den individualverkehr bevorzugen?

• wie kann ein streckennetz finanziert werden, bei dem 
mit einer geringeren Auslastung und mit einer geringeren 
rentabilität einzelner strecken zu rechnen ist?

• in welchem Verhältnis stehen zukünftig die ein nahme-
seite aus steuern zu der ausgabenseite für Verkehrsinfra-
strukturelle instandhaltungs- und baukosten?

die Politik sollte die mit dem gesellschaftlichen wandel 
verbundenen Probleme offen thematisieren, ihre (kleinteili-
gen) auswirkungen analysieren und (regional) differenziert 
nach lösungsmöglichkeiten suchen.

dazu ist ein umfassender gesellschaftlicher dialog- und 
Verständigungsprozess mit den relevanten akteuren not-
wendig.

erfolge werden sich nicht schnell einstellen, denn auf 
Grund der komplexität der thematik, der unterschiedlichen 
interessen der akteure und der Vielzahl der zu regelnden 
sachverhalte müssen Zeiträume ins auge gefasst werden, 
die weit über eine legislaturperiode hinausgehen.
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