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Viele deutsche Talsperren wurden auf der Grundlage von zwischenzeitlich

uberholten Wasserbedarfspianungen erbaut. In Hinblick auf die standig
erforderliche Anpassung an die Regeln der Technik ist der Betrieb dieser Anlagen
oftmals sehr kostenintensiv. Aus 6kologischen Gesichtspunkten ist in Deutschland

ein Abriss von Talsperren in der Regel nicht mdglich. Im Zusammenhang mit

diesem offenkundigen Dilemma stelk sich die Frage, wie Talsperren zukunftig
unter Beachtung des indirekten Nutzens und in Hinblick auf ihre Options- und

Existenzwerte bewertet werden sollen. Insbesondere in Hinbtick auf Nutzungen,
die ohne 6konomischen Gewinn far den Betreiber aus hoheitlichen

Aufgabenstellungen resultieren, sind die Kostenanlastungsstrukturen zu

hinterfragen. Die Fragen der ukonomischen Bewertung des Hochwasserschutzes,
der Freizeit- und Erholungsnutzung oder der Okologisch begrandeten
Niedrigwasseraufhahung werden Vor dem Hintergrund sinkender

Wasserbedarfszahlen in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Die Problematik der

damit notwendigen Beurteitung der Maglichkeiten und Grenzen der Erreichung
veranderter Zielsetzungen unter Beachtung bestehender Restriktionen wird an

Beispielen verdeutlicht.

1 Einleitung

Von den 346 im ICOLD-Register genannten Talsperren in Deutschland, die

nach 1890 gebaut wurden, sind 35 Prozent alter als 50 Jahi·e und 18 Prozent

sogar Rlter als 75 Jahre. Nur 16 Prozent der deutschen Talsperren wurden in den

letzten 25 Jahren fertig gestellt. Betrachtet man die wirtschaftliche und

demographische Entwicklung der letzten Jahrzehnte so haben sich zwangslaufig

Veranderungen fur die Wasserbereitstellung aus Talsperren ergeben.
Bergbauliche und industrielle Wassernutzer wie z. B. die Wismut in den Neuen

Liindern oder die Montan-Industrie im Ruhrgebiet sind durch den politischen
oder 6konomischen Wandel abgelt st worden, der Wasserverbrauch der

Bevulkerung hat sich in den alten Bundeslandern stabilisiert und war in den

neuen Landem in den letzten 15 Jahren durch einen dramatischen Rackgang
gekennzeichnet. Verringerte Erlose aus der Wasserbereitstellung stehen
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24 Anforderungen aus Verandcmngen der Bewirtschaftlingsziele von Talsperren

steigenden Aufwendungen far Betrieb und Instandhaltung sowie aufwendigen

Anpassungen an die Regein der Technik gegenuber. Eine Reihe von Nutzungen

wie z. B. die Niedrigwasseraufhahung, Hochwasserschutz, Tourismus und

Erholung sowie der Natur- und Landschaftsschutz sind nicht mit direktem

wirtschaftlichen Ertragen ftir den Talsperrenbetreiber verbunden. So schlieBt

z.B. das Sachsische Wassergesetz in § 86(2) im Regelfall die Anlastung der

Aufwendungen fitr den Hochwasserschutz und die Niedrigwasserauthehung aus

Grunden des Allgemeinwohls auf die unmittelbar Bevorteilten aus. Bemuhungen

um einen kostendeckenden, eventuell sogar gewinnbringenden Betrieb der

Talsperren werden durch steigende Kosten und sinkende Erluse erschwert.

Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten waren die AuBerbetriebsetzung

und der Ruckbau von Talsperren, deren wasserwirtschaftliche Nutmngsgrunde

nicht mehr gegeben sind und die hohe Betriebs- und Unterhaltungskosten

verursachen, erforderlich. Der Nutzen derartiger Anlagen kann sich in Folge

eines fehlenden Marktes far Hochwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz

bzw. durch den vorrangigen Individualnutzen der Freizeit und Erholung nicht

als betriebswirtschaftlicher Erles fur den Betreiber darstellen. Insofern muss der

wirtschaftliche Beitrag, der durch Talsperren geleistet wird, durch Nutzen-

Kosten-Betrachtungen im volkswirtschaftlichen Sinne berucksichtigt werden.

Bevor einige Gesichtspunkte zur Quantifizierung dieses volkswirtschaftlichen

Nutzens genannt werden, soll zuntichst auf die Problematik des Ruckbaus einer

Talsperre hingewiesen werden.

2 Ruckbau von Talsperren

Der Ruckbau einer Taisperre ist in der Regel mit umfangreichen Kosten

verbunden. Die Hochwassersicherheit erfordert eine Schlitzung oder einen

Durchbruch des Absperrbauwerkes. Verkehrssicherung und Unfallschutz

verursachen weitere Kosten. Im Bereich des Stauraumes ist nach Entleerung die

Begeh- bzw. Befahrbarkeit herzustellen. Der verschlammte ehemalige Talgrund

ist so herzurichten, dass sich in kurzerer Zeit ein revitaligiertes FlieBgewasser

entwickeln kann. Diese kostenaufwendigen MaBnahmen k6nnen gegenuber den

Betriebs- und Unterhaltungskosten eines ttingeren Bezugszeitraumes durchaus

vorteilhaft sein. Wenn ein Ruckbau von Talsperren trotzdem sehr fraglich ist, so

ist dies vor allem zwei Gesichtspunkten anzulasten. Ein Problem stellt der

Denkmalschutz dar, der in den Landesgesetzen geregelt wird. Die Definition

eines Denkmals lautet z. B. im Denkmalschutzgesetz NRW wie folgt

„Denkmate sind Sachen (...) an deren Erhaltung und Nutzung ein 0ffentliches

Interesse besteht. Ein 6ffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend

far die Geschichte des Menschen, far Stedte und Siedlungen oder far die

Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhalmisse sind und for die



Wasserbaukolloquium 2005 - ··Stallanlagen ain Beginn des 21. Jahrhunderts·'

Dresdner Wasserbauliche Mittei|lingen (2005) Heft 29

Erhaltung und Nutzung kunstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder

stadtebautiche Gruiide vorliegen," Der Freistaat Sachsen definiert als

Gegenstand des Denkmalschutzes KulturdenkmalE, als „vom Menschen

geschaffene Sachen (...) einschlieBlich ihrer natorlichen Grundlagen, deren

Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, kunstlerischen, wissenschaftlichen,
stadtebaulichen oder landschafts-gestalterischen Bedeutung im Offentlichen

Interesse liege'. Diese Definitionen werden auf Talsperren in hohem MaBe

zutreffen. Das andere Argument, was einem Ruckbau im Wege steht, ist die

Okologie. Eine seit Jahrzehnten bestehende Talsperre stellt ein Biotop dar, mit

dessen Veranderung eine nachteilige Auswirkung auf eines der im §2 (1) des

Umweltvertraglichkeitsprafungsgesetzes (UVPG) genannten Schutzguter nicht

ausgeschlossen werden kann. Damit ist ein Planfeststellungsverfahien
erforderlich und eine Uniweltvertraglichkeitsuntersuchung ist zu erbringen. Der

hohe zeitliche und finanzielle Aufwand, den eine derartige UVU erfordert, wird

am B eispiel der Talsperre Krebsbach von Mehlhorn et at. (2004) beschrieben.

Bei der akologischen Bewertung des Ruckbaus sollten jedoch auch die Vorteile

(z. B. Wiederherstellung der Durchgangigkeit des FlieBgewassers und der

physiko-chemischen Eigenschaften des unterliegenden Wasserlaufes) beachtet

werden. Die 6kologische Beurteilung erfordert somit eine Abwagung, die zu

vielfliltigen gutachterlichen Aktivitaten fithren durfte. Unter Beachtung der

beiden genannten Randbedingungen (Denkmalschutz, Okologie) wird der

Ruckbau einer Talsperre in Deutschland nur in Ausnahmefillen eine Alternative

darstellen.

3 Zur Bewertung einer Talsperre

Da eine betriebswirtschaftliche Kostendeckung bei reduzierter oder ausfallender

Nachkage fraglich wird, ist es erforderlich, dass Hochwasserschutz,

Niedrigwasserauthohung, Freizeit und Erholungsnutzung sowie Optionalwert
bzw. Existenzwert einer Talsperre bei der Bewertung berucksichtigt werden.

Nachfolgend wird anhand von Beispielen auf die dabei zu berticksichtigenden

Gesichtspunkte eingegangen.

3.1 Bewertung der Hocliwasserschutzfunktion

Die Hochwasserschutzfunktion einer Talsperre hiingt von den hydrologischen

Gegebenheiten, den technischen Parametem und der Betriebsweise der Anlage

ab. Leider werden oftmals die beiden erstgenannten Kriterien in der Offentlichen

Diskussion vemachlassigt und der dritte Gesichtspunkt betont. Geht man von

dem Idealbetrieb einer Talsperre bei Hochwasser aus, so wird der

schadenbringende Teil des Zuflusses im Speicher zurackgehalten und nach dem

25
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Ereignis schadlos abgegeben. Der erforderliche Speicherraum hangt somit von

der Fulle des Anteils der Zuflusswelle ab, bei dem der Zufluss die schadlose

Abgabe uberschreitet. Da eine bestehende Talsperre hierzu maximal den

Gesamtstauraum nutzen kann, hangen die Moglichkeiten zur Realisierung der

Hochwasserschutzfunktion von der Relation des Stauraumes zur GrtiBe des

Einzugsgebietes ab. Eine Talsperre wird in der Regel kleinere Hochwasser in

stiirkerem MaBe beeinflussen als groBe Hochwasser. Ein Beispiel far diese

Beschriinkung der Wirksamkeit ist in Abb. 1 gegeben. Durch eine Steuerung

kann die, aus Okologischen Granden (aber auch unter dem Gesichtspunkt des

Hochwassergefahrenbewusstseins sinnvolle) verminderte Einflussnahme auf

kleine Hochwasser zu Gunsten eines haheren Ruckhaltes groBer Hochwasser

erreicht werden.

Abmlnderung dos
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AbbiIdung l: Wirkung der Talsperre Eibenstock im Zeitraum 1982 bis 2001 auf die

Hochwasserstatistischen Scheitelabflusse am Pegel Zwickau im Vergleich
zum Zeitraum 1928 bis 1981

Ein besonderes Problem stellt dabei die Festlegung des Abgabeziels dar. Die

Hochwasserschutzwirkung einer Talsperre far den Unterlauf wird durch die

Zuflusse aus den nicht talsperrenbeeinflussten Zwischengebieten relativiert.

Damit werden sich fir die verschiedenen Gewasserquerschnitte unterhalb der

Talsperre andere Steuerungsziele ergeben, d.h. mit zunehmender GrOBe des

betrachteten Ereignisses werden sich die Anforderung an den

Hochwasserriickhalt durch eine Talsperre auch mit zunehmendem

Zwischengebiet erhohen. Eine starkere Einflussnahme auf grallere Ereignisse

setzt jedoch eine h6here Abgabeleistung voraus, die benotigt wird, um den

0.3
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Stauraum optimal zur Scheitelkappung zu nutzen. Da die regelbare

Abgabeleistung der Talsperre von den technischen Gegebenheiten der

Grundablesse und der Hochwasserentlastung bestimmt wird, ist diese Abgabe
nicht beliebig zu steigern. Beispielsweise hatte bei dem Augusthochwasser 2002

die Talsperre Malter bei einem freien Betriebsraum theoretisch eine

Scheitelkappung der Zuflussganglinie von 228 m'/s auf 83 m'/s erlaubt

[Schumann, 2004]. Dazu ware es jedoch erforderlich, dass die Talsperre mit

dieser Abgabe hatte geregelt werden kunnen. Die regelbare Abgabeleistung

betragt allerdings nur 25 bis 30 m'/s. Da die erforderliche Regelabgabe einem

damaligen HQ(1000) unterhalb der Talsperre entsprochen hatte, ware die

technische Erhohung der Abgabeleistung auf einen derart extremen Wert sicher

nicht akzeptabel gewesen.

Die GraBe des Gew8hnlichen Hochwasserruckhalteraumes muss im

Zusammenhang mit den Steuerungsm6glichkeiten und den Abgabezielen (d.h.
dem betrachteten Gewasserquerschnitten unterhalb der Talsperre) gesehen
werden. Verstiumnisse der Hochwasservorsorge, die durch die Uberschatzung
der Hochwasserschutzfunktion der Talsperren gef6rdert werden, konnen aus

physikalischen Granden bei extremen Hochwasserereignissen nicht durch

technischen Ruckhalt ausgeglichen werden. Da Talsperren kleinere Hochwasser

stark:er beeinflussen, besteht die Gefahr, dass Unterlieger die Hoch-

wassergefithrdung nicht mehr erkennen und im Extremhochwasserfall dann

uberzogene Vorstellungen uber die Hochwasserschutzfunktion der jeweiligen
Talsperre haben. Um dies zu vermeiden ware es erforderlich, die

Hochwasserschutzwirkung jeder einzelnen Talsperre zu analysieren, die

Steuerung der Talsperren entsprechend der technischen Gegebenheiten mit den

Hochwasserschutzzielen des Unterlaufes zu vereinbaren und die Grenzen der

Hochwasserschutzwirkung von Talsperren aufzuzeigen. Dies ist insofern auch

aus Sicht der Betreiber zwingend erforderlich, als die Hochwasserschutzfunktion

einer Talsperre diejenige Nutzung ist, die einen muglichst leeren Stauraum

erfordert und die sich somit zu allen anderen Nutzungen kontrar verhalt [Sieber,

2003].

3.2 Monetiire Bewertung des Nutzens von Freizeit und Erholung

Freizeitnutzung und Erholung an Talsperren basieren auf dem Angebot eines

affentlichen Gutes (Ein Ausschluss Einzelner von der Nutzung ist nicht

m6glich, es besteht keine Rivalitit in der Nutzung). Eine Bewertung ilber

Marktpreise ist somit nicht mi glich. Mit Hilfe des Reisekostenansatzes kann

der Individualnutzen uber das volkswirtschaftliche Konstrukt der

Konsumentenrente abgeschatzt werden. Diese stellt den geldwerten,
individuellen Voteil dar, den der Einzelne daraus zieht, dass er durch eine

27
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Talsperre die Gelegenheit zur Ausubung wasserbezogener Erholung gunstiger

bekommt, als er zu zahlen bereit wiire. Der ausgewiesene Individualnutzen ist

somit ein MaB far den personalisierten h6heren Freizeitwert einer Region. Die

Zahlungsbereitschaft wird beim Reisekostenansatz aus dem Anreiseverhalten

der Besucher ermittelt. Die Wertschatzung der Talsperre ergibt sich uber die

maximal akzeptierte Reiseentfernung, die den Punkt bestimmt, an dem der

Nettonutzen Null wird. Fur alle kurzeren Reiseentfernungen entsteht damit ein

positiver Nettonutzen, der als Individualnutzen ausgewiesen werden kann. Da

der Nettonutzen umso graBer ausfittlt, je geringer die Reisedistanz ist, ergibt sich

der uberwiegende Anteil des Individualnutzens durch die Besucher aus der

naheren Umgebung der Talsperre. Fur diese Besucher warde sich bei einem

Wegfall der Talsperre als Ausflugsziel der Individualnutzen auf andere Ziele

verlagern, wobei sich infolge der zunehmenden Reiseentfernungen und damit

der Fahrzeit und -kosten eine Minderung des Individualnutzens ergabe.

Der Reisekostenansatz kann in Zusammenhang mit Freizeitgravitations-

modellen, die die Konkurrenz wasserbezogener Erholungsm6glichkeiten einer

Region in Relation zu der Verteilung der Wohnbevalkerung bewerten, genutzt

werden, um den Individualnutzen, der sich aus dem Vorhandensein einer

Talsperre ergibt zu bewerten. Wenn der Aufwand fiir Verkehrszahlungen und

Besucherbefragungen zur Kalibrierung derartiger Modelle nicht gescheut wird,

so ergeben sich aussagekraftige Bewertungsm6glichkeiten. Da die in Kauf

genommenen Aufwendungen zur Anreise far die unterschiedlichen Freizeit-

nutzungen verschieden hoch sind, mussen die resultierenden Individualnutzen

differenziert nach den einzelnen Aktivitaten ermittelt werden. Da diese

Freizeitaktivitaten zu dem witterungsabhangig sind ergibt sich ein von Jahr zu

Jahr variierender Nutzen. Als Beispiel sind in Abb.2 sind die berechneten

Besucherzahlen far die Glartalsperre in NRW dargestellt [Schumann et al.,

2000]. Abb.3 zeigt die resultierende Variabilitat des jahrlichen Individual-

nutzens.
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Abbildung 3: Jalirtiche Variabilitat des Individualnutzens der Glbrtalsperre in NRW

Da sich der Beitrag der Freizeitnutzung einer Talspen·e zum Bruttosozialprodukt
bei Wegfall der Talspen·e auf andere Austlugsziele verlagern wurde kann dieser

Beitrag nicht zur Bewertung des Nutzens herangezogen werden. Von Interesse

ist dagegen u.U. der Regionale Einkommenstransfer. Dieser stellt den Anteil der

getiitigten Ausgaben dar, der als Einkommenszuwachs in der Zielregion, d.h. iii

der unmittelbaren Umgebung der Talsperre wirksam wird. Es handelt sich im
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Wesentlichen um den Wei·tschupfungsanteil der Begleitausgaben. Da es sich bei

diesem Transfer um eine reine Umverteilung handelt, wird die Summe des

regionalen Einkommenstransfers (der Zu- bzw. Abfluss von Ausgaben) uber die

weitere Umgebung Null. In strukturschwachen Mittelgebirgsregionen kann die

mit Hilfe des Einkommenstransfers bewertete lokale wirtschaftliche Bedeutung

einer Talsperre von Bedeutung sein.

3.3 Optionswert einer Taisperre

Selbst wenn eine Talsperre heute keinen direkten oder indirekten Gebrauchswert

hatte, so bietet sie doch die Option der zukunftigen wasserwirtschaftlichen

Nutzung. Beispielsweise konnte sich in der Zukunft ein Wasserbedarf ergeben,

der heute noch nicht bekannt ist. Der Optionswert entspricht einer

Versicherungspramie [Weitzmann, 2000], die man heute zu zahlt, um im Falle

des Eintritts eines bestimmten Ereignisses die Moglichkeit der

Schadensminderung zu haben. Die Option der Wiederinbetriebnahme kann die

Versorgung in kritischen Situationen sichern. Beispielsweise wurde die 1908

gebaute Neye - Talsperre, die zur Wasserversorgung der Stadt Remscheid

diente, mich nach Anschluss der Stadt Remscheid an die Dhunn - Talsperre

weiterhin als Notwasserreserve filr die Stadt Remscheid bewirtschaftet

[Schultz und Schumann, 2001]. Stauanlagen, die als Teile von

Wasserversorgungsverbundsystemen zusatzliche Kapazitaten bereitstellen,

erhehen die Sicherheit der Wasserbereitstellung bei einem Ausfall einer

Komponente des Wassergewinnungs- und Verteilungssystems. Dies ist auch im

Sinne der Mehrzielnutzung von Talsperrensystemen von Bedeutung.

Beispielsweise bietet die Uberleitung von der Talsperre Rauschenbach in das

System Klingenberg die Muglichkeit zur Erh6hung des Gewahnlichen

Hochwasserruckhalteraumes in diesem System Unter Beibehaltung der

Versorgungssicherheit.

In Hinblick auf nachfolgende Generationen kann in Zusammenhang mit dem

Optionswert auch von einem Vermachtniswert gesprochen werden, der durch

heutige Zahlungen far zukunftige Generationen bewahrt wird. Die heutigen

Entscheidungen basieren auf den heute absehbaren Kosten und den heutigen

Nutzen von Stauanlagen. Insofem vemachiassigen sie den Teil des

8konomischen Gesamtwerts, der auf zukunftige Nutzer entfallt, da diese an

heutigen Entscheidungsprozessen nicht teilnehmen. Infolge der zwangslaufigen

Unsicherheit uber die weitere Entwicklung einer Situation kann es aber

vorteilhaft sein, irreversible Entscheidungen zu verschieben. Das Prinzip kam

beispielhaft am wasserwirtschaftlichen System der Revierwasserlaufanstalt

Freiberg verdeutlicht werden. Mit bergbaulichen Wasserspeicher- und

-uberleitungssystemen, die im 16. Jalirhundert entstanden, konnte in Freiberg die
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wasserwirtschaftliche Basis far die Ansiedlung international bedeutsamer

Produktionsstellen far Siliziumchips und Solarzellen bereitgestellt.

3.4 Talsperren unter dem Gesichtspunkt der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Taisperren werden generell durch die fehlende Durchgangigkeit und die

physikalisch-chemischen Veranderungen der FlieBgewasser ZU

Beeintrachtigungen der 8kologischen Qualitatskomponenten filhren. Sie werden

nach der CIS - Leitlinie [EU, 2003] den erheblich vei*nderten Gewassem

Zugeordnet. Illr Zustand wird uber das „gute 6kologische Potential"

entsprechender Referenzgewasser bewertet. Derartige naturliche Standgewasser
sind im Mittelgebirge selten. Damit ergibt sich das Problem, dass Standgewasser
im Festgesteinsbereich potentiell nahrstoffarm (durch die bewaldeten

Einzugsgebiete) sind [Mathes et. al., 2002]. Diese Bewertung durfte far die

landwirtschaftlich beeinflussten Talsperren zu Problemen filhren. Die EU-

Wasserrahmenrichtlinie erlaubt es jedoch auch, die Zuschusswasserabgabe aus

Talsperren neu zu bewerten. Durch die Vorgabe des Emissionsprinzips in § 7a

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Fund, 2002] wurde in der Vergangenheit

die Nutzung der Abgaben aus Talspen·en aus wassergatewirtschaftlichen

Gesichtspunkten zu Gunsten einer immer weitergelienden Abwasserbehandlung

zuruckgedrangt Trotzdem haben viele Talsperren ein besonderes Potential zur

Verbesserung der Wasserguteverhaltnisse in Niedrigwasserperioden.

Beispielsweise hat die Wuppertalsperre in Nordrhein-Westfalen laut

Bewirtschaftungsplan hir die „Untere Wupper" einen nach dem

Immissionsprinzip festgelegten Mindestabfluss in der Wupper zu gewithrleisten
[Brechtel, 1988]. An Bedeutung gewinnt die Zuschusswasserabgabe in

Trockenperioden. Der Ruckgang des Abflusses, verursacht durch eine

meteorologische Trockenperiode, d. h. die naturlichen Niedrigwasserphasen,
sind fOr Flora und Fauna generell unschadlich. Probleme ergeben sich in

Zusammenhang mit anthropogen veranderten Randbedingungen. Hierzu zahlen

Wasserentnahmen, Abwassereinleitung, St6rung des Landschafts-

wasserhaushaltes, thermische Belastungen oder Veranderung der

gewassermorphologischen Gegebenheiten, die oftmals mit Verlusten an

Rackzugsrliumen verbunden sind. Diese, von Kleeberg und Mayer (1999) als

sekundiire Folgen einer Trockenperiode bezeiclmeten bedingten

Gefiihrdungspotentiale konnen durch Zuschusswasserabgaben reduziert werden.

Da sich die 6kologische Qualitdt uber die Summe der physikalischen und

chemischen Gewassereigenschaften ergibt und Mindestanforderungen an die

Einhaltung gewassertypspezifischer Grenzwerte dauerhaft eingehalten werden

mussen, kennte ein Niedrigwassermanagement mit Hilfe von Talsperren als Teil

der MaBnahmen zur Erreichung des guten Okologischen Zustandes in die

3i
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Planung einbezogen werden. Ansatze zu einer derartigen Betrachtungsweise

finden sich z.B. im EU-Leitfaden zur Ausweisung erheblich veranderter

Gewasser [EU, 2003], in dem als eine m6gliche MaBnahme zur Verbesserung

der hydromorphologischen Verhaltnisse ausdracklich auf die Mindest-

wasserabgabe hingewiesen wird: „Die zur Erzielung eines guten ukologischen

Zustands erforderlichen hydromorphologischen Veranderungen (......) kannen

von MaBnahinen zur Reduzierung der 6kologischen Auswirkungen der

physikalischen Veranderung (z.B. Erhdhung des Mindestwasserabflusses oder

Fischwanderhilfen) bis hin zu MaBnahmen reichen, mit denen die physikalische

Veranderung vollstiindig aufgehoben wird. Die MaBnahmen sollten detailliert

festgelegt werden (z.B. der genaue Prozentsatz des Mindestwasserabflusses) und

es sollte auBerdem beurteilt werden, ob ein guter Okologischer Zustand erreicht

wird (vollstandig oder teitweise)."

Generell besteht somit zumindest die Option, das Niedrigwassermanagement zu

den MaBnalimen zur Erreichung eines guten dkologischen Zustandes nach

Wasserrahmenrichtlinie zu zahlen. Die Problematik besteht in der 6kologisch

ambivalenten Bewertung von Wasserabgaben aus Talsperren in Hinblick auf

Chemismus und Temperatur des Talsperrenwassers, Verdunnungseffekte und

fehlende 6kologische Zielvorgaben filr Grenzwerte.

4 Zusammenfassung

Die Nutzung von Talsperren ist in Folge der Veranderung der 6konomischen

und demografischen Verhaltnisse vielfaltigen Veriinderungen unterworfen. Auch

wenn die Wasserbereitstellungsfunktion in einigen Regionen Deutschlands far

einige Anlagen nicht mehr mit gleicher Intensitat wie in der Vergangenheit

nachgefragt wird, ergeben sich in Folge der Mehrfachnutzung vieler Talsperren

Moglichkeiten der Verlagerung der Nutzungsschwerpunkte. Dabei stellt sich

jedoch das Problem der betriebswirtschaftlichen Bewertung der veranderten

Nutzungsbedingungen. Nutzungen wie Hochwasserschutz, Freizeit und

Erholung oder Niedrigwasseraufhohung erfordern neud sozio6konomische

Bewertungsansiitze. Options- und Vermachtniswert werden sich dabei nur

schwierig in die Bewertung einbeziehen lassen. Die Erfahrungen aus etwa 100

Jahren Talsperrenbau in Deutschland zeigt jedoch, dass fur viele Stauanlagen

neue Funktionen gefunden werden konnten, oder aber, dass diese Anlagen bei

wirtschaftlichen Veranderungen ike ursprungliche Funktion unter den neuen

Rahmenbedingungen einer Mehrfachnutzung weiterhin erf lien.
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