
UDK 911.37:504.06 (430-11) = 30 

Heliut Herriann i 

ZU PROBLEflEH DER EHTUICKLUHO VOH FLflCHEHHUTZUHG UHD HRTURHUTZUHG 
IM STRDTREDIONEN DB? DDR UND RNDERER SOZIflLISnSCHER 

Probleme der vernuenftlgen Naturnutzung, des Umueltzustandca und 
humaner humaner Sledlungsformen gehoeren zu den globalen Proble-
men der Gegenwart. Sle sind raeumllch haeufig eng verbunden und 
kulmlnleren nlcht selten ln grossstaedtischen Agglomerationen. 
Hlssenschaftllche Grundlagen zu diesen Sachfragen haben deshalb 
fuer dle Planung der Reglonalentwlcklung von Stadtreglonen erhebll-
che Bedeutung. 

Hle etellt sich dle angedeutete Problematik fuer unsera Laender alt 
sozlallstischer Gesellschaftsordnung dar? 

Im Rahmen der staatlichen Planung des Sledlungsnetzes wird dle 
langfristige Entuicklung von natlonalen und regionalen Sledlungs-
systemen unter besonderer Beruecksichtlgung der grossen Staedte 
konzlpiert und weltgehend planmaessig gestaltet. Charakteristlsch 
ist auch unter sozialistischen Bedlngungen eine zunehmende Versta-
edterung (Urbanisierung). Dle vachsende Konzentration der Bevoel-
kerung in Staedten, vor allem ln den Grossstaedten (> 100 T Ew) 
erfolgt mit dem Ziel, zur planmaessig proportlonalen Entuicklung 
der Volksulrtschaft, zur Verwirkllchung sozlallstischer Arbeits 
und Lebensbedingungen fuer alle Buerger sovle zur Verringerung 
uesentllcher Onterschiede zulschen Stadt und Land beizutragen. 

•Dr., znanstveni sodelavec, Institut fuer Seographie und 6eooekoloqie, Akjdeaie der 
HissesscIiaUeti der DOK, Leipzig, Beorgi - Dieitrcrff Plati t, DDR 



Das durchgaengige Anuachsen des Anteils der Stadtbevoelkerung an 
der gesamtbevoelkerung laesst sich folgendermassen kennzeichnen: 

Stadtbevoelkerung Anteil der Grossstadtbevoelkerung 
1950 1980 (1985) 1970 1977 (1985) 

DDR 71 % 76 % 76,7 % 22 % 25 % 
C S S R 52 % 69 % 16 % 
UdSSR 40 * 63 % 32 % 34 % 

UVR 38 % 54 % 26 % 27 % 

VRP 37 % 59 % 22 % 27 % 

VRB 28 « 63 % 21 % 
SRR 25 * 50 % 17 % 

Que11 en: 

- StaetlstisesklJ eiegodnik stran-členov SEV, Moskva 1981 
- Schaidt, H., 1980, Tab. 4, BI. 4 
- Statistlsches Jahrbuch d. DDR 1986 

Bel dleser Entviicklung entsteht ganz automatisch dle Frage nach den 
Grenzen dleses antelllngen Wachsturos der Stadtbevoelkerung. Es 
tendlert offensicht1lch ln den Hertebereich zuischen 70 und 80 %, 
und bezogen auf dle Grossstadtbevoelkerung ist der fuer dle UdSSR 
ausgewlessene Wert ( — 3 5 %) slcher noch nicht das Ende der 
Entwlcklung. Die Notuendigkeit der Entvlcklungsbegrenzung 
lnsbesondere der Staedte > 500 TEu aus sozlaler, oekonomischer und 
oekologlscher Slcht hat AGAFONOV (1984) begruendet. Als Krlterien 
fuer die Best 1 irimung der kuenftigen Entwicklung dieser groessten 
Staedte des Landes sollten die Reife und Stabilitaet der 
zweigllchen Struktur und die Ressourcensituati on der Stadt bzw. der 
Stadtregion zugrundegelegt werden. Das lst geuiss leichter gesagt 
als getan, aber dahinter verblrgt sich das Funkti on ieren der 
uesentlichen gese11schaf11 ichen Prozesse in der Stadtregion, deren 
erwelterte Reproduktion weitgehend auf intensivem Wege zu sichern 
ist. Kann dlese Forderung bel den ueiter uachsenden Beduerfnlssen 
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zur Verbesserung der Lebensbedingungen erfuellt werden? Hierzu 
aeussert slch u.a. Prelsich (1979): "In Staedten, dis sich 
(einvohnermaessig, Anm. d. Verf.) kaum oder gar nicht vergroessern, 
ist dle Erwelterung des Stadtgebietes doch unvermeldllch. Die 
Ansprueche der Menschen werden immer groesser und danit vaechst 
auch sein F1aechenbedarf. Nlcht nur das Beduerfnls fuer dle 
Wohnflaeche pro Kopf ist in staendigeni Hachstum begriffen. Die 
Modernisierung der Industrie erfordert ein Mehrfaches lhrer 
jetzigen Gebiete. Staendig groesser wird der Bedarf an 
Erholungsflaechen, Parkplaetzen und Verkehrsflaechen." Das liesse 
slch auf den ste igenden Trlnkvasserbedarf (aufgrund verbesserter 
Bad-HC- und Haschmaschlnenausstattung) auf uachaendan Anfall von 
Abvaessern, Kommunalmuel1 usv. erveitern. Dle Beduerfnisentuicklung 
der Menschen ist zveifellos Ursache fuer Tendenzen einer estenslven 
Stadtentulcklung. Diese extensive Entvicklung ist besonders 
auffaellig, wenn fuer staedtebaullche Massnahaen vorrangig neue 
Flaechen ln Anspruch genommen uerden (z.B. neue Wohnkooplexe an 
Rande der Stadt entstehen). Sle haelt sich in Grenzen, wenn die 
Stadtentvicklung hauptsaechllch durch Umgestaltung und rationellere 
Nutzung der bisherigen Flaechen der Stadt erfolgt. 

Da der Grund und Boden in Sozlalisnus bisher kelnen Preis hat, das 
Bauen auf "gruener Wlese" schneller geht, fuer die Baubetriebe gut 
beherrschbar und lukrativer ist, hat die erstgenannte 
Entvicklungsrichtung gegenueber der zveiten ein unzulaessig grosses 
Gevicht erhalten. Fuer die DDR nuss hierzu angemerkt uerden, dass 
die politische Entscheidung, das Hohnungsproblen als soziales 
Problem bis 1990 zu loesen, nur auf diesem Nege loesbar ist. Die 
extensive Tendenz der Grossstadtentwicklung laesst sich nicht ohne 
weiteres nachueisen, da hierzu statistische Aussagen fehlen. Man 
kann das ziemlich aufwendig ueber die Dntersuchung von 
Flaechennutzungsveraenderungen mittels topographischer Karten souie 
von Luftbildern, vas fuer die Stadtregion Leipzig probiert vurde 
(sleche Geographica Polonica 1987). 

Vergleichbare Aussagen ueber die zu ervartende FN-Entvicklung 
lassen sich durch eine Ausvertung der Generalbebauungsplaene 
gevinnen. 
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Schaldt (1980) hat das bezogen auf 18 Groes- und Mitte1etaedte der 
DDR getan, bel Kudrjavcev (1971) laesst slch dle Planung (Stand 
1971) der Staedte der DdSSR analyaieren. 

Dle ZucaaBenfaasung der Ergebnlsse zelgt folgendes: 

1. DDR-Bezirksstaedte (ausser Berlin, Bit Dessau und Brandenburg) 
1,8 * der Flaeche, 18 % der Bevoelk.und 23 * der Ind.-Produktlon 
der DDR 

1975 1990 Entvlckl.-
rate 

Bevoelk. 3,12 Mlo 3,45 Mlo 110,6 % 

adaln.Flaeche 1986 kn2 2026 km2 102,0 % 

Bebaute Flaeche 394 km2 493 km2 121,0 % 
dar.-Wohn-u. 
Mischgeb. 272 km2 346 km2 127,5 % 

Ind.-Geb. 82 k m 2 101 km2 123,7 * 
Verkehrsflaechen 85 km2 92 kn2 108,0 t 
Erhol.-flaeche 132 ka2 154 km2 117,4 % 

Landw.Nutzf1. 320 kB2 737 ko2 89,9 % 
Forstflaeche 300 km2 310 km2 103,6 % 
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2. Staedte der UdSSR > 100 TEw (115) 

IST Planung Entvickl.-
rate 

Bevoelk. 47,2 Mio 64,9 Mio 137,4 * 

Geblet mit 
staedt.Zuegen 21954 ka2 23926 ka2 109,0 * 

Geb.ait 
staedt.Bebau. 9963 ka2 13895 ka2 139,5 * 

dar.Hohngeb. 2756 ka2 3601 ka2 130,7 * 
Ind.-geb. 1301 ka2 1679 ka2 129,1 * 

Zentr.Ber. 242 ka2 804 ka2 332,2 * 

allgem.Er. 
hol.-fl. 356 ka2 1283 k*2 356,4 * 
Sanitaer-
schutzzone 175 ka2 1246 ka2 712,0 * 

Landv.Nutzf1. 4081 ka2 2622 ka2 64,2 % 
Forst.u.Erhol 
f 1. 3048 ka2 3729 ka2 122,3 * 

Bel der Interpretatlon dleser Zahlenuerte lat zu beruecksichtigan, 
dass dle raeumlichen Bezugselnhe1ten (z.B. admin.Flaeche - Geblet 
mit staedtischen Zuegen) nicht ueberelnstlmmen, dass unterschied-
liche Ausgangsuerte (z.B. zur Einuohnerdichte) angenommen verden 
muessen und dass die Gesamtbevoelkerungsentvicklung ln der DDR 
leicht negativ verlaeuft. So faellt fuer dle Staedte der DDR auf, 
dass slch die bebaute Flaeche und darunter vor allem die Hohn- und 
Industriegebiete in ueit groesserem Massbe ausdehnen sollen, als 
das angenommene Bevoelkerungsvachstum. Fuer die soujetlschen Staed-
te lst demgegenueber eln prozentual geringerer Flaechenzuuachs fuer 
die Hohn- und Industriegebiete ausgeviesen als fuer die eruartete 
Bevoelkerungsentvicklung. Dagegen sind hler sehr hohe Zuuachsraten 
fuer Sanitaerschutzzone,Erholungsflaechen und den zentralen Bereich 



der Stadt vorgeachen, neben denen sich die Eruelterung der 
Erholungsflaechen ln den DDR-Staedten beschelden ausnlant. 

Erkennbar lat dle einheltllche Tendenz des Rueckganges der land-
vlrtschaftl ichen Nutzflaeche, welcher der Zuuachsrate der Be- voel-
kerung entspricht. Reln rechnerisch "kostet" ln der DDR der Zuwachs 
der Stadtbevoelkerung (bel glelchzeltlgea Rueckgang der Landbevoel-
kerung) um 49 Personen 1 ha landvlrtschaftllcher Nutzflaeche,wenn 
dle Entulcklung bls 1990 entsprechend der General- bebauungcplaene 
verlaeuft. Zuar wlrd ln der DDR dlese estreme Sltuatlon durch elnen 
planmaesslgen Anstleg des lnnerstaedtlschen Hohnungsbaues ver-
bessert, aber es besteht allgemein dle Notuendlg- kelt, ln Ergaen-
zung zu bestehenden gesetzllchen Regelungen (Z.B. Gesetz ueber 
Bodennutzungsgebuehr) ulrksame Steuerungsnechanlsmen fuer elne 
ratlonelle Naturnutzung auf der Grundlage geelgneter Beuertungsan-
saetze elnzusetzen. 

Fuer dle CSR haben Vlturka/Panak (1984) auf der Grundlage der ge-
setzllch flzlerten Elntellung der Bodenflaechen nach lhrer Bonltaet 
ln 7 Gruppen (1. Gr. naxlmaler Schutz, 2. Gr. sehr hoher Schutz... 
7. Gr. ninimaler Schutz) elne Elnschaetzung der moegllchen Flae-
chenentvlcklung der Aggl-omerationen und aller Staedte der ČSR > 10 
TEw (lnsges. 124 Staedte) vorgenomnen. Durch Koeff1 zlentenbl1dung-
(1. Gr. - 0: 2. Gr. - 0,1. Gr. - O,3;...6. Gr. - 09; 7. Gr. - 1,0) 
uurde der Antell landvlrtschaftllcher Nutzflaeche errechnet, der 
fuer dle Stadtentwlclung (nach 3 Zonen: Stadtkern, uebrlges Stadt-
geblet, uebrlges zur Stadtregion gehoerendes Geblet) maxlmal berel-
tgestelt uerden solite. Neben beachtllchen Reserven einiger Staed-
te: 

Ostrava 18074 ha (Stadtkern 8348 ha) 
Llberec 11295 ha (Stadtkern 3695 ha) 
Praha 8053 ha (Stadtkern 4563 ha) 

wurden lnsgesaat 9 Staedte ernlttelt (u.s. Kolin, Hodonln, Proste-
Jov), fuer die aufgrund der hohen Bodengualltaet keine Reserven 
bestehen. 

Onter Beruecksichtlgung der vorausclchtllchen Ew-Entulcklung und des 
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Anteils abrissuuerdiger Wohngebaeude souie eines 
stadtgroesseabhaengigen Flaechenkoeffizienten (10-20 TEw = 0,25; 
... > 100 TEw = 1,0) wurde von den Autoren zur Kennzeichnung der 
Situatlon fuer dle Stadtentvicklung eine Fornel zur Berechnung des 
Orbanisierungsdruckes (IUT) entwickelt. 

P01 + P02 
ItJT = 

01 + K . 02 + K . 03 

P01 - absoluter Bev. - Zuuachs bls zua Jahre 2000 
P02 - Bevoelkerung ln Hohnungen der Zustandsstufe 4 
01 - Flaechenreserve des Stadtkerns 
02 - - " - der uebrigen Stadt 
03 - - " - des uebrigen Gebletes 

der Stadtregion 
K - Flaechenkoefflzlent nach Stadtgroessengruppe 

Der Orbanlsierungsdruck geht ln schllmmsten Falle gegen unendllch 
(u.s. Pardubice, Breclav) bel 72 Staedten llegt dleser Wert aber 
unter 10 (u.a. Gottualdov, Llberec, Ostrava, Plzen, Osti nad 
Labem). Das ausgefuehrte Beispiel zeigt, »ie auch in der ČSSR 
Anstrengungen unternommen werden, durch staerkere Beruecksichtigung 
der Bodenfruchtbarkelt zu einer ratione 1leren Flaechennutzung in 
Stadtregionen zu gelangen und nicht gerechtfertigten extensiven 
Entvicklungstendenzen Einhalt zu gebieten. 

Analog diesem Beispiel empfiehlt es sich, die Einbeziehung und 
Bonitierung veiterer in Stadtregionen vorhandener und genutzter 
Naturbedlngungen (Wald, Gruenanlagen; Oberf1aechengevaesser, 
Grundvasser; Lokalklioa, lufthygienische Situatlon...) anzustreben. 
Eine gut durchgearbeitete Methodik zur Bestimmung von Eignung, 
Leistung und Be1astbarkei t der Naturbedlngungen, bezogen auf 
Landschaften, Landschaftseinheiten und Landschaftselemente hat 
Niemann (1982) entvickelt. Die Erprobung der Methodik fuer ein 
Stadtgebiet steht noch aus. 

Gfo 
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Von grundsaetz1lcher Bedeutung fuer die Stadtentnicklung und 
gestaltung slnd Fragen de« Zusammenhanges von raeumlicher 
Stadtetruktur, Naturnutzung und Omveltzustand. 

Dazu gibt es elne Vielzahl von Ansaetzen und konkreten 
Ontereuchungsbelspielen, dle sich hlnslchtlich lhres Herangehens 
zwei Richtungen zuordnen lassen. 

1. Untersuchung der raeuallchen Verteilung von Merkmalen der 
Naturausstattung, von Parametern des Umweltzustandes und 
Ableltung einer raeumlichen Gliederung bzw. Zonierung der 
Stadtreglon nach diesen Merkmalen. 

2. Entvlcklung von Mode 1lvorste 1lungen der Raumstruktur 
(Verteilung natuerllcher und technogener Raumelnhelten) und 
Oberpruefung und Bewertung am konkreten Objekt. 

Zur ersten Gruppe zaehlen Arbelten von Tardy (1977), Blllwitz 
(1976), Boehme (1965), Breuste (1966) und Gjulemetova (1966). Elne 
auch fuer dle Planungspraxls gut anuendbare Methode stellt Boehme 
mit lhrer Bevartung der natuerlichen Dmweltfaktoren der Stadt 
Erfurt vor. Die vervendeten Indikatoren 

1 Luftverunreinigung 
2 Oberflaechenverslegelung 
3 Laerm 
i Klima 
5 Flora 

fuer die Jewells elne 5-etufige Normlerung (Stufe 5 = Grenzuer-
tueberschreltung)vorgenommen vurde, bekamen nach einer Experten-
befragung unterschied11che Gewlchte (1 - 27,4 %; 2 - 17,8 %; 
3 - 24,3 %; i - 12,8 %; 5 - 17,7 %). Nach Berechnung der entspre-
chenden Werte vurde die Umweltbeeintraechtigung fuer die Stadt und 
ihre Randzone mit der Flaechennutzung gekoppelt kartographisch 
dargestellt. Die Informationen ueber die Verteilung hoch und gering 
belasteter Flaechen sind aussagefaehig und erlauben die Ableltung 
von Entscheidungen ueber notwendige Steuerungsmassnahmen. 



In aehnlicher Ueise kennzeichnet GJulemetova dle oekologischen Be-
dingungen fuer Sofia. Verwendet »erden insgesamt 16 Indikatoren zur 
Luftverunreinigung, zur Laermbelastung und zu den Hohnumveltbedin-
gungen. Durch elne typologische Klasslflkatlon, bezogen auf dle 
klelnsten terrltorlalen Elnhelten der Statistik wurden 5 oekolo-
gische Zonen ermittelt und kartiert ("Sozlal-oekologische Karte der 
Stadt Sofia und des Sledlungssystems Sofia", 1983). Ein vlchtlger 
Bezugspunkt ist die in den einzelnen Zonen betroffene Hohnbevoel-
kerung: 

Zone 1 - 2,2 % der Bev. (beste oekolog.Bedingungen) 
Zone 2 - 37,5 % der Bev. 
Zone 3 - 27,1 % der Bev. 
Zone 4 - 13,8 % der Bev. 
Zone 5 - 19,4 % der Bev. (schlechteste oekolog.Beding.) 

Dle zvelte Herangehensueise kennzeichnet die Ontersuchung von Ekkel 
(1983), bezogen auf dle Naturnutzung fuer das Moskauer Geblet. Der 
Autor geht davon aus, dass die moderne Megalopolls Moskau durch 
technische Infrastruktur glelchmaessig flaechendeckend erschlossen 
ist, dass dle Naturlandschaft ln Zentrua voellig beseltlgt, in den 
uebrigen Teilen zerstueckelt und welt in die Peripherie gedraengt 
wurde und dass ein so hoher Zeit - und Energleaufwand fuer 
raeumliche Veraenderungen entstanden ist, dass der raeumliche 
Organislertheitsgrad des gesellschaftlichen Lebens als gerlng 
bezeichnet verden muss. 

kis sehr viel guenstiger sind raeunlich gegllederte Netze der In-
frastruktur anzusehen, da sie die Moeglichkelt fuer den Schutz der 
Naturlandschaft und die Erholung der Bevoelkerung erhalten und 
territoriale Systeme mit voller Funktlonsfaehigkeit sichern. Die 
Analyse der terrltorlalen Organisiertheit des Moskauer Gebietes 
ueber die raeumliche Verteilung des Hauptnetzes der technischen 
Infrastruktur mit Hilfe der Methoden des "gleitenden Krelses" und 
der "schulmmenden Scheibe" verdeutlicht eine klare sektorale Glie-
derung mit 10 Magistralen und ebensovlelen Sektoren. Bel elnem 
vertenden Vergleich der einzelnen Sektoren veruendet der Autor als 
Krlterien fuer einen hohen Grad der Organisiertheit der Territori-
alstruktur: 



HelMt NeffMJin 

- ln moeglichst geringer Entfernung vom Stadtzentrum vird aln 
Verhaeltnls von 1 : 1 fuer technlslerte und fuer Freiraumflaechan 
arreicht 

- dle technlsierten Raeume sind sehr kompakt ausgebildet. 

Es bedarf wohl kelner Diskussion, dass derartlge Modellvorstel-
lungen der Jeweils untersuchten Stadtreglon anzupassen sind und 
dass dabei eine Relhe noch offener Fragen bestehen blelben. 

Es erscheint aber ebenso klar und notwendig, dass beide angespro-
chenen Herangehensrichtungen mlteinander verknuepft verden sollten, 
da eben aus dieser Verknuepfung nesentllche Erkenntnisse und 
schlussfolgerungen fuer dle Planung der Regionalentvlcklung eruar-
tet uerden koennen. 

Bereits eine grobe Sichtung der neuren geographischen Literatur der 
soziallstischen Laender verdeutllcht dle allgemeine Aktualitaet und 
Bedeutung der Problematik. Deshalb empfiehlt es slch, den bereits 
1985 unterbreiteten Vorschlag fuer vergleichende Ontersuchungen zu 
Naturnutzung und Umueltzustand von Stadtregionen im Rahmen des 
Themas 1.3 des RGW - Umveltprogrammes zielstrebig zu verwirklichen 
und alle ulchtlgen, ln den einzelnen Laendern bereits vorllegenden 
Ontersuchungen und Bevertungsansaetze einzubeziehen. 

Aus der Erfahrung der DDR laesst slch einschaetzen, dass dle 
angestrebten Ergebnisse fuer die Organe der Terrltorialplanung, 
aber vor allem auch fuer die veitere flua1 if1 z 1erung der 
Generalbebauungsplanung der Staedte und ihres Umlandes von 
groesstem Interesse sind. 
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RAZUOJNI PROBLEMI IZRABE TRL IH PRIRODE U IfSTNIH REGIJAH HDR IN 
OSTALIH EUROPSKIH SOCIALISTIČNIH DRŽRU 

Povzetek 

Po vsem svetu opazovan proces večanja koncentracija prebivalstva v 
velikih mestih je ugotovljen tudi v NDR in drugih socialističnih 
državah. 

Ta proces je v veliki meri planiran ter prispeva k načrtnemu pro-
porcionalnemu razvoju narodnega gospodarstva, k uresničevanju soci-
alističnih pogojev življenja ter k zmanjševanju bistvenih razlik 
med mestom ln deželo. 

V mestnih regijah je potrebno kritično presoditi kje je aotno po-
membno rušenje razmerij (npr. zmanjševanje obdelovalne zealja), kje 
sledi v nedopustni meri ekstenziven razvoj naselitvenih površin na 
račun dragocenih površin in kje prihaja do uporabe nadaljnih narav-
nih pogojev ob neupoštevanju primernosti, učinkov ln obraaenitva. 

Ta problematika Je predmet mnogih metodičnih raziskav v evropskih 
socialističnih državah, kar dokazujejo različna dela avtorjev Vi-
turka/Panak, Niemann, Bhme, Gjulemetova ali Ekkel. Skupno delo v 
okviru teme 1.3. SEV - programa za okolje nudi s primerjalnimi 
raziskavami v različnih mestih ugodne možnosti, da se dosedanja 
spoznanja poglobijo in se iz njih izpeljejo posplošena metodološka 
priporočila za izvrševanje socialističnega planiranja. 


