
METROPOLE BERLIN

STADTPLANUNG UND STADTARCHITEKTUR

VOR DEN HERAUSFORDERUNGEN VON

DEMOGRAPHIE UND MIGRATION

Franz Schoser (Hrsg.)

www.kas.de

ISBN 978-3-941904-14-9I
M

 
P

L
E

N
U

M



inhalt

 5 | vorwort

 9 | moderne Stadtplanung alS politiSche  
querSchnittaufgabe
Günter Kozlowski

19 | die Stadt alS lebenSort der zukunft
Michael Krautzberger

29 | wie wollen wir künftig zuSammen leben? 
demographiSche entwicklungen, vielfältige 
kulturen und SozialStrukturen alS herauS-
forderungen für StädtiScheS planen und 
bauen
Gesprächsrunde mit  
Klaus Groth | Paul Kahlfeldt | Safak Yildiz | Hella Dunger-Löper  
Michael Krautzberger

43 | Stadtplanung und Stadtarchitektur vor 
den herauSforderungen von demographie 
und migration
Klaus Groth

51 | herauSgeber und autoren

51 | anSprechpartner in der  
konrad-adenauer-Stiftung

redaktion

Rita Schorpp

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin

Umschlagfoto: entnommen aus http://commons.wikimedia.org 
Fotos Innenteil: Henning Lüders, Berlin.
Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Druck: Druckerei Paffenholz GmbH, Bornheim.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.

ISBN 978-3-941904-14-9

Diese Publikation dokumentiert die Auftaktveranstaltung der Reihe 

„Die Soziale Stadt. Berliner Gespräche zur Stadtentwicklung und 

Stadtplanung” der Konrad-Adenauer-Stiftung am 13. Oktober 2008 

in Berlin.



5

vorwort und einführung

unser Symposium zum thema „Stadtplanung und Stadt-

architektur vor den herausforderungen von demographie 

und migration” fand ein so großes echo, dass wir uns ent-

schlossen haben, diesen abend zu dokumentieren. 

unsere veranstaltung hat die neuen zentralen herausforde-

rungen von Stadtplanung und Stadtarchitektur aufgegriffen: 

die demographische entwicklung und die migration. Stadt-

entwicklung und architektur von metropolen wie berlin müs-

sen sich ihnen stellen. metropolen und metropolregionen 

sind motoren für wachstum und beschäftigung, denn in 

urbanen räumen ändert sich das tempo der wirtschaftlichen 

entwicklung, des strukturellen wandels von der produktion 

zur dienstleistung und zur freizeit am spürbarsten. der 

soziale wandel verändert die gesellschaftlichen konstella-

tionen und wirft neue fragen auf. er produziert aber nicht 

nur neue risiken, sondern bietet auch neue chancen. 

will man die Stabilität des gesamtgefüges Stadt sichern, 

bedürfen bedürfnisse der verschiedenen bevölkerungs-

gruppen sorgfältiger analysen, um konkrete wege für ein 

künftiges gedeihliches miteinander zu finden. die chancen 

und risiken der entwicklung urbaner räume zeigen sich in 

deutschland nirgends so deutlich wie in den metropolen und 

ganz besonders in der bundeshauptstadt berlin.

dass jede Stadt voller widersprüche steckt, erfahren wir 

besonders in den zentren, in der mitte: hier konkurrieren 

anforderungen von bewohnern, besuchern, familien und 

gewerbetreibenden häufig mit den intentionen von investo-

ren, denkmalschützern und modernisierern. deshalb sind 

der blick über den zaun und weitsichtige kompromissbereit-

schaft bei allen akteuren – Stadtplaner, architekten, quar-

tiermanager und Stadtentwickler – gefragt. auch die politik 

und die gewählten mandatsträger stehen vor einer gewal-
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tigen aufgabe, denn die herausforderungen wer-

den immer komplexer und komplizierter. manche 

mit mühe gefundene antwort oder lösung schafft 

nicht nur erleichterung, sondern produziert neue 

probleme und konflikte. der rückzug in nischen ist 

keine lösung. vielmehr ist es im zeitalter zuneh-

mender mobilität und fast totaler transparenz 

notwendig, nach wegen kooperativen handelns zu 

suchen. dies ist ein gebot der gegenwart und der 

zukunft.

management und verwaltung müssen vertraute 

mie für Städtebau und landesplanung, ordentliches mitglied der akade-

mie für raumforschung und landesplanung, vorstandsmitglied der deut-

schen Stiftung denkmalschutz und aufsichtsratsvorsitzender der gemein-

nützigen brandenburgischen Schlösser gmbh. 

die auf die fachbeiträge der beiden redner folgende podiumsdiskussion 

steht unter der leitfrage: „wie wollen wir künftig zusammenleben?” die 

moderation oblag dem herausgeber des Tagesspiegel, dr. hermann 

rudolph. es diskutierten neben professor dr. michael krautzberger frau 

Staatssekretärin hella dunger-löper, im berliner Senat für Stadtentwick-

lung zuständig, der architekt professor dr. paul kahlfeldt und Safak 

Yildiz, Stadtteilmanagerin im brunnenviertel, und schließlich der berliner 

unternehmer und Stadtentwickler klaus groth. er hat mit seiner firma 

und seinen mitarbeitern einen bedeutenden beitrag zum comeback der 

städtebaulichen entwicklung in berlin geleistet. nicht nur moderne wohn-

bauten und wohnsiedlungen, ganze Stadtteile, oder hier in der nähe  

das tiergarten dreieck, sind von ihm entwickelt und errichtet worden, 

etwa das haus der deutschen wirtschaft und der neubau der konrad-

adenauer-Stiftung in der klingelhöferstraße. 

auf grund seiner langjährigen verbindung zur konrad-adenauer-Stiftung 

haben wir diesen abend und die veranstaltungsreihe klaus groth zu 

seinem �0. geburtstag gewidmet. wir bedanken uns bei klaus groth für 

die nachhaltige unterstützung der konrad-adenauer-Stiftung und freuen 

uns, dass wir das dankeschön in dieser form realisieren konnten. gleich-

zeitig sind wir überzeugt, dass wir mit dieser thematik ein feld beleuch-

ten, das für die aktuelle politik und die künftigen aufgabenstellungen der 

Stadt von eminenter bedeutung ist.

wenn eine politische Stiftung solche themen aufgreift, hat sie den vor-

teil, dass sie im vorpolitischen raum tätig ist. das ist eine chance, die 

wir nutzen sollten und mit der fortführung dieser reihe auch nutzen 

wollen.

die im folgenden nachzulesenden rede- und diskussionsbeiträge be-

leuchten viele wichtige aspekte dieser themen näher. aber längst nicht 

alle fragen sind geklärt. 

Dr. Franz Schoser
Vorstandsmitglied  
der Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V.

gewohnheiten und handlungsweisen auf den prüfstand stellen. hem-

mende Strukturen müssen überwunden werden, vor allem in den köpfen 

der betroffenen. überzeugungsarbeit ist in der politik, in der Öffentlich-

keit und in der gesellschaft vonnöten. es wäre ein großer erfolg, wenn es 

gelänge, „die bürger mitzunehmen”. dass dies ein ziel ist, ist unstrittig, 

es zu erreichen schwierig. das ist ein grund, warum wir uns dieser 

thematik widmen. wir eröffnen mit der ersten veranstaltung und ihrer 

dokumentation unsere neue reihe „die soziale Stadt. berliner gespräche 

zur Stadtentwicklung und Stadtplanung”.

die konrad-adenauer-Stiftung bietet den protagonisten der Stadtentwick-

lung – Stadtplaner, architekten, quartiermanager und Stadtentwickler – 

ein forum, wo sie gemeinsam antworten auf diese fragen suchen und 

Strategien zur bewältigung entwickeln können. in unserer auftaktveran-

staltung vom 13. oktober 2008 geht es um die metropole berlin, ihre 

Stadtplanung und Stadtarchitektur vor dem hintergrund von demogra-

phie und migration als wichtigen einflussfaktoren. 

wir haben dazu ausgewiesene experten um ihren beitrag gebeten: 

günter kozlowski, Staatssekretär im ministerium für bauen und verkehr 

des landes nordrhein-westfalen, steht für die politik. der altstipendiat 

der konrad-adenauer-Stiftung ist Jurist und verfügt über kommunale 

erfahrung in der bezirksregierung, als Stadtdirektor und als oberkreisdi-

rektor. den bereich wissenschaft und verwaltung repräsentiert professor 

dr. michael krautzberger. er verfügt über weit reichende erfahrung in der 

verwaltung und ist unter anderem vizepräsident der deutschen akade-
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weitere themen unserer neuen gesprächsreihe sind schon benannt worden: 

das thema demographie und Stadtentwicklung ist noch nicht ausdiskutiert, 

auch das thema bürgerbeteiligung bietet noch ein weites feld. zu besprechen 

wäre ferner, wie die politischen gremien in den Stadtteilen dies alles mit auf-

bauen und tragen; die mandatsträger sind dabei wichtige meinungsbildner und 

entscheider. es gibt also genug zu tun. 

Sankt augustin/berlin, im november 2009

Dr. Franz Schoser

Vorstandsmitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

moderne Stadtplanung alS  
politiSche querSchnittaufgabe 

Günter Kozlowski

der als referent angekündigte minister wittke war 

gestern abend noch sehr spät auf der abschlussver-

anstaltung der landesgartenschau in der westfälischen 

kleinstadt rietberg – 25.000 einwohner, kreis gütersloh. 

es waren mehr als 20.000 menschen zum abschluss 

dieses ereignisses in rietberg versammelt. der minister 

hatte dort kurz gesprochen, danach aber so ernste 

kreislaufprobleme, dass er heute nicht hier sein kann. 

ich bin mir fast sicher, wenn er gekommen wäre, hätte 

er als redeeinstieg auch rietberg gewählt. wenn wir von 

fragen der Stadtplanung reden und darüber sprechen, 

was berliner gespräche dazu beitragen können, geht es 

nicht unbedingt um rietberg mit seinen 25.000 einwoh-

nern. aber einen kleinen aspekt kann man sicherlich 

aufnehmen: diese landesgartenschau hat ein gutes 

halbes Jahr gedauert. involviert waren aus der Stadt 

mehr als 3.000 freiwillige, die sich so stark eingebracht 

haben in die ausgestaltung, in die verschiedenen Jobs, 

die zu machen waren, dass sie zumindest bei der Stadt-

verwaltung namentlich registriert waren und dann auch 

bei einer veranstaltung gewürdigt wurden. man staunt 

über eine so hohe identifikation mit einer wenn auch 

vielleicht temporären stadtpolitischen aufgabe wie einer 

landesgartenschau, die allerdings weit mehr ist als eine 

„blümchenschau”. Sie dient dazu, die verbliebenen zu 

gestaltenden Stadträume für eine zukunft nach einer 

Günter Kozlowski
Staatssekretär im 
Ministerium für Bauen 
und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen
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solchen landesgartenschau herzurichten. So etwas kann man zu einem 

derartig breit angelegten bürgerlichen prozess machen, dass mehr als 

zehn prozent der bevölkerung sich in den verschiedensten aufgabenbe-

reichen aktiv als freiwillige einbringen. ein hochinteressantes phänomen. 

und wenn wir über Stadt und Stadtentwicklung sprechen: der minister 

wäre da berufen, den gegenpart darzustellen. als ehemaliger oberbür-

germeister von gelsenkirchen hat er etwas andere erfahrungen als ein 

oberkreisdirektor des kreises gütersloh mit so schönen Städtchen wie 

rietberg. aber wenn wir über Stadt und Stadtentwicklung sprechen, so 

sprechen wir am ende natürlich über das ganze, aber immer auch über 

die Summe seiner teile. die Stadtteile, die quartiere, sind von hoher 

unterschiedlichkeit. wo könnte man das besser sehen als in berlin?  

und deswegen spielt sich die entwicklung zunächst im kleinen ab, mit 

lösungen für unterschiedliche Stadtteile und verschiedene Straßenzüge. 

die ansätze können sehr unterschiedlich sein, und das müssen sie auch, 

wenn sie am ende wirkung erzielen wollen. 

das zeigt, dass menschen offensichtlich ein interesse daran haben, wie 

ihre unmittelbare umgebung, ihr lebensumfeld aussieht. wir dürfen 

sicher nicht blauäugig sagen: „die zivilgesellschaft muss es halt richten 

und die bürgerinnen und bürger mitnehmen.” aber ich will diesen aspekt 

an den beginn meiner ausführung stellen. hier sind offensichtlich auch 

politikverdrossene bürgerinnen und bürger bereit mitzumachen, sich 

aufgaben zu stellen, weil sie sehr deutlich spüren, dass dieses politikfeld 

sie unmittelbar betrifft. wenn es um wohnen und wohnumfeld geht, um 

die fragen „wofür interessiere ich mich denn überhaupt? wie ist meine 

lebensperspektive?”, dann sind wir bei einem der Stichworte – dem 

demographischen wandel in einer älter werdenden gesellschaft. was ist 

denn mit den vorzügen des einst  erstrebenswerten eigenheims im 

grünen, am Stadtrand? wenn sich die perspektive ändert und ich sage: 

„Ja, es wäre doch eigentlich schön, auch fußläufig eine apotheke errei-

chen zu können.” wenn das irgendwann zum entscheidenden Standort-

vorteil wird, stellen sich fragen neu. dann kommen wir sicherlich zu 

wesentlichen fragen, die Stadtplanung a) berücksichtigen, die aber b) 

der Stadtplanung auch wieder zusätzlichen rückenwind geben müssen. 

denn die menschen spüren, dass man sich doch etwas anders als in der 

vergangenheit mit diesem thema beschäftigen muss und die künftigen 

anforderungen in diesem Sinne ein Stück differenzierter geworden sind. 

ich freue mich sehr, dass die adenauer-Stiftung dieses thema aufgreift, 

und das große interesse zeigt, dass die menschen es wichtig nehmen. 

und dass sie aus einem solchen anlass und nicht zuletzt auch, um herrn 

groth zu würdigen, heute hier hergekommen sind. deswegen freue ich 

mich sehr über die große resonanz. ihre veranstaltungsreihe „Soziale 

Stadt berlin – berliner gespräche zur Stadtentwicklung und Stadtpla-

nung” passt sehr gut in unsere zeit. Stadtentwicklung ist für die akteure 

vor ort eine schwierige, aber auch interessante aufgabe. Sie spüren hier 

in berlin noch den rückenwind des wachstums, der ihnen in gewissem 

umfang gestaltungsfreiheit lässt. die herausforderungen sind: globali-

sierung, durch finanznot eingeschränkte handlungsspielräume und an-

passung an Schrumpfung. 

So hat etwa die Stadt gelsenkirchen schon 20 prozent ihrer bevölkerung 

verloren, weitere 20 prozent werden in den nächsten fünfzehn Jahren 

folgen. für eine Stadt dieser größenordnung ist dies ein gewaltiger ader-

lass, der gleichzeitig auch noch verbunden ist mit einem demographi-

schen wandel: die bevölkerung schrumpft nicht nur stark, sondern wird 

gleichzeitig auch noch deutlich älter. das ist eine große herausforderung, 

die aber auch chancen bietet. 

es gilt jetzt zu klären: wie muss eine solche gesellschaft sich organisie-

ren, welche aufgaben hat die Stadtpolitik, was kann sinnvoller weise  

mit den freiflächen geschehen, wo muss wohnungsbauförderung wie 

eingreifen, welche wohnformen sind gewünscht in zukunft und was wird 

gebraucht? diese themen nimmt das land nrw sehr ernst. in die woh-

nungsbauförderung investieren wir jährlich über 900 mio. euro. wir 

suchen ganz gezielt nach ansätzen, die einen impuls geben, sich mit  

den eben schon angesprochen fragen wie demographischer wandel oder 

anderen formen des zusammenlebens auseinanderzusetzen. wir stellen 

die frage, wie wir das auch mit wohnungsbauförderungsmitteln umset-

zen können. die Schlicht-wohnung der fünfziger, sechziger und siebziger 

Jahre erfüllt diese forderung nicht. wir müssen entscheiden: was setze 

ich dagegen, was setze ich neu? wie durchmischen wir die Standorte 

neu, damit Stadtentwicklung nicht verkümmert, damit nicht das eine 

viertel aufgewertet und das andere zurückgelassen wird und so die 

Segregation noch zunimmt. die herausforderungen sind globalisierung, 

eingeschränkte handlungsspielräume durch finanznot, anpassung durch 

Schrumpfung, migration, demographischer wandel, aber auch der klima-

wandel. 
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eines immerhin haben wir in den letzten Jahren erreicht: man spricht 

wieder über Stadtentwicklung und den lebensraum Stadt. einerseits 

erleben die Städte nach jahrzehntelanger Stadtflucht und Suburbanisie-

rung und nach Jahren des imageverlustes eine renaissance. Sie haben 

nicht zuletzt durch die aktivitäten der europäischen ebene (städtische 

dimensionen in den Strukturfonds) und der bundesebene zur entwick-

lung einer nationalen Stadtentwicklungspolitik als motor der regional-

entwicklung und der integration einen neuen Stellenwert erhalten. 

verschiedene bevölkerungsgruppen entdecken die urbanen qualitäten  

für sich neu. wohnen in der Stadt gewinnt wieder an attraktivität, wenn 

die angebote stimmen. auch die akteure der wirtschaft entwickeln zu-

nehmend ein stärkeres bewusstsein für ihren städtischen Standort und 

für dessen urbane qualitäten. und wenn heute die frage nach Standor-

ten gestellt wird, dann ist das (oder all das, was richard florida beschrie-

ben hat als voraussetzung für wachstum) ein wichtiges thema. 

auch diejenigen, die an einem Standort wie nordrhein-westfalen (und 

das ist und wird ein industriestandort bleiben) produzieren, fragen: „wo 

kommen denn meine mitarbeiter her? wo sind die jungen menschen, die 

ich brauche, um mein unternehmen erfolgreich weiterzuführen? welche 

vorstellungen haben sie von ihrer wohn- und lebenssituation?” wenn ich 

nicht bereit bin, das mit zu bedenken, greife ich mit meiner investitions-

entscheidung zu kurz. 

urbane qualitäten werden von verschiedenen bevölkerungsgruppen wie-

der entdeckt, wie die diskussion um die thesen richard floridas und um 

so genannte kreative Städte zeigt. andererseits erleben wir insbesondere 

in den großstädten eine bislang kaum da gewesene polarisierung und 

Segregation der bevölkerungsgruppen, eine wachsende kluft zwischen 

generationen, zwischen einheimischen und zugewanderten, zwischen  

gut und weniger gut verdienenden. kaum wird die renaissance der Stadt 

spürbar, warnt man schon wieder vor verdrängung und Spaltung. die 

renaissance der Stadt, so heißt es da, dürfe nicht nur den wohlhabenden 

dienen. das ist sicherlich richtig. 

die cdu nordrhein-westfalen hat jüngst auf ihrem kongress „heimat-

Stadt 2020” in bonn ihre vorstellungen formuliert und sich gegen die 

entwicklung von ghettos jedweder art ausgesprochen. ministerpräsident 

dr. Jürgen rüttgers machte deutlich, dass die Städte als ganzes in den 

fokus gehören, dass es um ihre balance geht und dass es keinen Sinn 

macht, nur innenstädte oder einzelne quartiere für besserverdienende 

herauszuputzen. dies befördere eher die Spaltung der gesellschaft als  

sie zu mindern. das leben in der Stadt muss für alle möglich sein und  

für alle erschwinglich bleiben. Stadtentwicklung braucht eben alle und 

kann sich nicht auf wenige beschränken. die europäische Stadtpolitik mit 

ihrem auf kohäsion und ausgleich gerichteten ansatz und das dokument 

der europäischen mitgliedsstaaten, die leipzig-charta, die 200� unter 

deutscher eu-ratspräsidentschaft verabschiedet worden ist, machen 

deutlich, welcher weg beschritten werden muss, um die balance in unse-

ren Städten zu halten. 

die leipzig-charta empfiehlt konkret, die ansätze einer integrierten 

Stadtentwicklungspolitik stärker zu nutzen, um partizipative, integrierte 

und nachhaltige Strategien zu entwickeln, mit denen man der starken 

konzentration von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen problemen 

in den städtischen gebieten begegnen kann. ziel ist also, die handlungs-

felder zusammen zu denken und dabei den benachteiligten Stadtvierteln 

im gesamten städtischen kontext besondere aufmerksamkeit zu widmen. 

auf jeweils nationaler ebene sollen die sektorale politik im Sinne von 

Stadtentwicklung und Stadtverträglichkeit besser koordiniert, förder-

instrumente gebündelt und die wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen 

akteure stärker einbezogen werden. 

das entspricht genau dem integrierten ansatz, den wir in nordrhein-

westfalen gerade auch mit unserem für verkehr, Stadtentwicklung und 

bauen zuständigen haus anwenden. wir nutzen deshalb – übrigens wie 

auch berlin – europäische Strukturfonds-mittel für die Stadtentwicklung, 

im Jahre 2008 waren dies immerhin 3� millionen euro. 

ein wort zum thema „kreative Stadtentwicklungspolitik”: derzeit ist  

viel von kreativen Städten die rede. wissen und kreativität haben in der 

wirtschaft zunehmend an bedeutung gewonnen. im Sog der internatio-

nalen Standortkonkurrenz und des globalen innovationswettbewerbs 

konkurrieren auch Städte um mobile faktoren wie kapital, qualifizierte 

arbeitskräfte und wissen.

kultur-, kreativ- und medienwirtschaft bilden heute ein potenzial, aus 

dem viele branchen, auch die Stadtentwicklung schöpfen können. in 

berlin wie in einzelnen Städten des ruhrgebiets ist diese branche ange-
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sichts des abbaus der industriellen basis sogar vielfach zu einem, wenn 

nicht dem hoffnungsträger der städtischen Ökonomie geworden. 

für 2010 hat sich das ruhrgebiet im wettbewerb um den titel „kultur-

hauptstadt europas” durchgesetzt. mit ihrer einzigartigen dichte kultu-

reller einrichtungen zeigt die region, welche kulturellen potenziale im 

umgang mit den zeugnissen der Schwerindustrie entfaltet werden kön-

nen. das konzept geht über die museale bewahrung und touristische 

nutzung der industriellen denkmale weit hinaus. es setzt auf die kreativ-

wirtschaft als motor des wandels. der erwartete kulturtourismus wird 

hoffentlich auch das image der region verändern, die von außen immer 

noch nur als eine alte industrieregion wahrgenommen wird. die verände-

rungen dort sind jedoch gewaltig. die vielen beschäftigten in so genann-

ten kreativen berufen bevorzugen attraktive urbane und tolerante städti-

sche räume und milieus. Städtischer raum wird zunehmend zum „wei-

chen” Standortfaktor für die ansiedlung bestimmter dienstleistungen  

und kreativökonomien. Städte, die erfolgreich und attraktiv sein wollen, 

müssen demnach kreative milieus und urbane möglichkeitsräume nicht 

nur zulassen, erhalten und entwickeln, sondern möglicherweise sogar 

anstoßen oder initiieren. 

auch hier gibt es parallelen zwischen berlin und den ruhrgebietsstädten. 

wir haben noch platz für solche entwicklungen. es sind preiswerte flä-

chen vorhanden, die anders als in münchen und Stuttgart für zwischen-

nutzung, kreative kleinbetriebe und kultureinrichtungen zur verfügung 

gestellt werden können. ein solcher „humus” ist für Stadtentwicklung 

zunehmend interessant geworden. aber das ist nur eine Seite. eine Stadt 

ist nicht kreativ, wenn sie sich ausschließlich auf die bedürfnisse einer 

wie auch immer definierten kreativen klasse einstellt und ausrichtet.  

eine kreative Stadtpolitik muss auch profiliert, nachhaltig und sozial sein. 

Sie muss eine integrierte und kommunikative Stadtentwicklungspolitik 

sein und dafür die entsprechenden instrumente und das erforderliche 

verwaltungspersonal bereithalten. Stadtentwicklung muss mut zur kon-

zentration, zur prioritätensetzung haben, denn nicht jede Stadt kann 

alles. dieser prozess ist gerade in nordrhein-westfalen zum teil auch 

relativ schmerzlich. da ist berlin in seiner Solitärstellung völlig anders. 

für die Städte kommt es darauf an, auf der basis der jeweiligen Stärken 

und Schwächen ein profil zu entwickeln, am besten in interkommunaler 

zusammenarbeit mit der Stadtregion. denn letztlich ist sie die relevante 

ebene für den globalen wettbewerb. die menschen, die investitions- und 

lebensentscheidungen zu treffen haben, die ihren Studien- oder arbeits-

platz dort wählen, sehen von außen zunächst nicht die einzelne Stadt, 

sondern die region als relevante ebene. kurz gesagt, profilierung und die 

konzentration auf Schwerpunkte schaffen planungssicherheit und schüt-

zen davor, sich zu verzetteln. bei der Standortprofilierung geht es darum, 

vorhandene Stärken eines wirtschaftsstandorts weiterzuentwickeln, mit 

einem bestimmten image zu versehen und sich im Standortwettbewerb 

zu positionieren. 

duisburg ist dabei vielleicht ein besonders schönes beispiel. duisburg  

ruft bei vielen menschen ein bild ab von der Schließung der kruppschen 

Stahlstandorte, der brücke der Solidarität und den folgenden demonstra-

tionszügen. inzwischen sind dort in der logistikwirtschaft deutlich mehr 

arbeitsplätze entstanden als Stahl in duisburg jemals hatte. duisburg  

ist europas größter binnenhafen, wir sind in fragen der logistikwirtschaft 

dort ein absolutes Spitzencluster. zwei drittel der warenströme, die 

deutschland auf dem Seeweg meist in containern erreichen, kommen 

nicht etwa über die deutsche nordseeküste, nicht über hamburg, bremen 

und bremerhaven, sondern über die ara-range, über amsterdam, 

rotterdam und antwerpen. und wenn Sie sich die europäische karte vor 

augen führen, sehen Sie, dass sich das dann sehr gut auf dem binnen-

schifffahrtsweg über den rhein in duisburg bündeln und miteinander 

vernetzen lässt. ein riesiges cluster ist da entstanden. auf diese Stärke 

muss man setzen. aktuelle bilder von duisburg zeigen riesige container-

standorte, wo binnenschiff, eisenbahn und lkw so gebündelt werden, 

dass eine effiziente logistik entstehen kann. das profil muss auf vorhan-

denem aufbauen, denn cluster entstehen nicht aus dem nichts, sondern 

bauen auf vorhandenen potenzialen auf. es macht zum beispiel für eine 

Stadt, die optimale voraussetzungen für logistik bietet, wenig Sinn, sich 

etwa als medienstandort profilieren zu wollen. auch für Stadtquartiere 

lassen sich profile auf der basis vorhandener potenziale entwickeln und 

ausbauen. für die Stadtentwicklung sind dabei zunehmend kleinräumi-

gere daten wichtig. nur bei genauer kenntnis der Situation lassen sich 

passgenaue konzepte für quartiere entwickeln. Strategische Stadtent-

wicklung braucht neben genauer kenntnisse der spezifischen eignung 

ihrer quartiere und räume eine intelligente verknüpfung der verschie-

denen handlungsstränge und akteure. die clusterthematik hat sich zu 

einem megathema der wirtschaftsförderer entwickelt. die wettbewerbs-

fähigkeit der Städte und regionen wird immer mehr davon abhängen, 
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wie gut ihnen diese verknüpfung, insbesondere von unternehmen und 

forschung, die Schaffung von Synergien gelingt. kreative Stadtentwick-

lungspolitik heißt daher auch kommunikation und kooperation von politik 

und verwaltung und zwischen den verwaltungsbereichen. das ist ein 

ganz wichtiges thema. in der wohnungsbauförderung etwa kommen die 

leute und sind überzeugt, sie hätten ein tolles projekt. die frage „wie 

sind denn ihre daten, wie entwickeln sich denn die menschen, wie ist 

denn ihre bilanz, wie sieht es denn in 2020, 2025 aus, wie viele einwoh-

ner hat denn ihre Stadt?” können die meisten beantworten. „aber wie 

sieht denn die entwicklung im quartier aus, wie alt sind die menschen, 

die in ihrer Stadt leben sollen? haben Sie schon mit ihrem verkehrs-

planer und mit ihrem Stadtentwicklungsplanerkollegen gesprochen?” 

„ach nein, eigentlich reden wir nicht miteinander”, ist dann die antwort. 

das ist zwar ein wenig karikiert und überzeichnet, aber als kommunaler 

verwaltungspraktiker kann ich ihnen versichern, dass in nicht wenigen 

Stadtverwaltungen die menschen, die mit wohnungsbauförderung zu  

tun haben, noch nie mit jemandem aus der bauleitplanung oder aus der 

Stadtentwicklung gesprochen haben. wir müssen die menschen dringend 

davon überzeugen, dass wir echte integrative ansätze brauchen. Sonst 

könnten wir in zwanzig Jahren gezwungen sein, das, was wir heute för-

dern, wieder abzureißen, weil wir sagen müssen: „es war leider eine 

fehlentwicklung, und die menschen, für die wir das gebaut haben, gibt  

es leider nicht, jedenfalls nicht hier, vielleicht woanders, aber da nicht, 

wo wir es hingebaut haben.”

diese diskussion ist außerordentlich wichtig. Sie muss auch mit der 

bürgerlichen zivilgesellschaft geführt werden, zumal öffentliche inves- 

titionen allein die aufgabe im zweifel nicht werden lösen können. wir 

brauchen immer das zusammenwirken öffentlicher und privater inves-

titionen, denn der Städtebauminister oder der Stadtbaurat werden die 

probleme der Stadt nicht allein lösen können. deshalb liegt es nahe, 

andere akteure frühzeitig in geeigneter form anzusprechen und in die 

entscheidungsvorbereitung einzubeziehen. natürlich darf die öffentliche 

hand ihren Steuerungsanspruch nicht aufgeben. die erfahrungen mit 

dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt” haben verdeutlicht, 

dass städtische probleme nur unter beteiligung aller politischen ebenen 

ressortübergreifend und in kooperation zwischen vielen beteiligten zu 

lösen sind, vertikal und horizontal integriert. bei der Stadt- und quar-

tiersentwicklung geht es immer weniger nur um die bauräumliche dimen-

sion, sondern immer mehr um ökonomische, soziale, bildungspolitische, 

kulturelle und ökologische aspekte. auch vor dem hintergrund schwin-

dender finanzieller ressourcen und komplexer werdender problemstel-

lungen werden integrierte Stadtentwicklung und integrierte handlungs-

konzepte immer wichtiger. 

ich glaube, dass deutlich geworden ist, dass wir diesen integrativen an-

satz brauchen, wenn wir zu vernünftigen und guten lösungen kommen 

wollen. wir brauchen die auseinandersetzung über die frage des weges 

und des ziels. wir müssen die demographischen oder ökologischen ent-

wicklungen nicht nur hinnehmen, sondern ihnen begegnen. aber diesen 

rahmenbedingungen stellt sich die frage nach den zielstellungen ganz 

drängend. Sie gilt es, im diskurs zu entwickeln. 

nochmals herzlichen dank an die konrad-adenauer-Stiftung, dass sie 

sich dieses themenkomplexes annimmt, und zwar nicht nur einmal, 

sondern in einer veranstaltungsreihe. ich freue mich, dass es gelungen 

ist, zu einem solchen thema ein ganz vielfältiges publikum anzuspre-

chen. hier sind architekten und Stadtplaner, hier sind investoren und 

bauherren, hier sind vertreter der verschiedensten gesellschaftlichen 

organisationen zusammen. und in der tat, ich greife meine eingangs-

bemerkung über das schöne westfälische Städtchen rietberg auf, brau-

chen wir Sie alle, gerade auch die reifere generation. wir brauchen ihre 

erfahrung, ihre klugheit, mit der sie vor mancher fehlentwicklung wer-

den warnen können. dieser generation, die irgendwo zwischen vierzig, 

fünfzig, sechzig und siebzig Jahren alt ist, muss zum ausdruck bringen, 

wie ihrer überzeugung nach die nächsten zwanzig Jahre aussehen sollen, 

und sich einbringen. denn für sie wird dies alles im wesentlichen zu 

machen sein. 

eine Stadtentwicklungspolitik, die sich mit hohem soziologischem und 

wissenschaftlichem anspruch über kreative Ökonomie manchmal in vie-

len anglizismen verliert, bringt sicherlich den notwendigen wissenschaft-

lichen diskurs in gang. aber wie beim fußballspiel die wahrheit „auf dem 

platz liegt”, so ist es auch mit der Stadt und der Stadtentwicklung. es 

muss letztlich ihre Stadt werden, die Stadt, in der Sie sich wohl fühlen, 

die Sie für so attraktiv halten, dass ihre kinder nach ihrem Studium in 

den uSa gerne wieder zurückkommen. diese Stadt muss es sein und 

werden. wenn man ein solches leitbild anstrebt, muss man wirklich alle 

beteiligen, auch diejenigen, die über die stadtklimatische funktion einer 

freifläche nachdenken und wie diese aufgebaut sein muss, damit sie für 
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die Stadt alS lebenSort  
der zukunft

Michael Krautzberger

als nicht-berliner möchte ich über berlin relativ 

wenig sagen, sondern ich will auf fünf punkte 

eingehen, die das thema einkreisen. 

erstens: was können wir eigentlich von der  

Stadtentwicklung der zukunft erwarten? die 

auskünfte über diese pläne sind meist verhalten, 

aber man kann aus der rückschau Schlüsse auf 

die zukunft ziehen. zweitens werde ich zu den 

themen demographie und Stadtumbau Stellung 

nehmen, wie schon in der themenstellung ange-

legt. der dritte punkt ist der komplex Stadtent-

wicklung, der seit etwa drei Jahren auch in der 

politischen terminologie zentrale bedeutung ge-

wonnen hat. um diesen begriff einer komplexen 

Stadtentwicklung rankt sich ja vieles – von fra-

gen wie der leipzigcharta über Stadtumbaupro-

gramme seit 2002 bis zum klimaschutz. diese 

Stadtentwicklungskonzepte stehen im mittel-

punkt der aktuellen diskussion, auch darüber 

werde ich sprechen. es folgen die themenfelder 

nachhaltigkeit und klimaschutz und schließlich 

eine letzte bemerkung zum thema europäische 

Stadt.

Prof. Dr. Michael Krautzberger
Universität Dortmund/ 
Humboldt-Universität zu Berlin

gute und frische luft in der Stadt sorgt. übrigens, wenn wir über solche 

fragen gemeinsam nachdenken, tun wir gutes für diese gesellschaft. 

und nicht zuletzt werden wir alle davon profitieren. in diesem Sinne 

wünsche ich der konrad-adenauer-Stiftung weiterhin viel erfolg bei 

diesem thema. 
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ich will mit einem blick zurück beginnen, um zu der frage zu kommen, 

was wir künftig erwarten können. wenn man sich einmal vorstellt,  

wie Städte wie Stuttgart, düsseldorf oder hannover in der zeit um 

1950/1955 aus der luft ausgesehen haben und man dieses bild ver-

gleicht mit dem zustand von heute, dann kann man rasch sehen, dass 

diese Städte geradezu explodiert sind.

es ist, negativ formuliert, wie ein brei aus den Städten herausgequollen. 

die Stadt hat sich, freundlich ausgedrückt, zum Siedlungsbrei, zur Sub-

urbia hin entwickelt. das ist eigentlich das eklatanteste merkmal, nicht 

nur in deutschland, sondern in allen europäischen Staaten: das phäno-

men der krassen veränderung der Stadtlandschaften in diesen letzten 

fünfzig Jahren.

berlin betrifft das am wenigsten. die gründe liegen in der politischen 

vergangenheit. auch nach der wende hat erstaunlich wenig in dieser 

richtung stattgefunden.

in den ostdeutschen Städten, in dresden beispielsweise, gab es diesen 

prozess bis 1990 nicht, danach erfolgte er quasi im zeitraffertempo.

das ist viel beklagt worden, aus vielen guten und richtigen gründen. 

aber wenn man diesen prozess aus der distanz betrachtet, ohne ihn zu 

werten, haben die menschen in den ostdeutschen Städten im grunde 

einfach ihren nachholbedarf gedeckt.

dieses bild könnte sich in den nächsten zehn, zwanzig oder dreißig 

Jahren im vorzeichen des Stadtumbaus ändern. wenn die prognosen 

zutreffen, dass Städte wie weißwasser oder hoyerswerda im zuge der 

abwanderung und des bevölkerungsrückgangs bis zu 50 prozent ihrer 

einwohner verlieren, stellt sich die frage: wie reagiert der Stadtkörper 

darauf? gibt es leitbilder, gibt es blaupausen, um auf einen solchen 

prozess zu reagieren?

wirft man einen blick auf die entwicklung in den westdeutschen ländern, 

wird man feststellen, dass es offizielle leitbilder eigentlich nie gab.  

planer behandeln diese frage nicht besonders gern, aber der Städte-

bauprofessor klaus borchard hat rückwirkend klare Schritte in der west-

deutschen entwicklung analysiert, die nachvollziehbar sind. nach 1950 

herrschte zunächst die vorstellung von der gegliederten und aufgelocker-

ten Stadt vor – übrigens noch parallel zur ostdeutschen entwicklung, es 

handelte sich um dieselbe generation von planern. letztlich war da die 

charta von athen in den köpfen der planer: also luft und freier zugang.

dann gab es faktisch ein praktisches leitbild der autogerechten Stadt. 

das wird zwar heute oft verteufelt, aber es war damals zweifellos ein von 

einer breiten bedürfnislage getragenes leitbild, die zunehmende motori-

sierung in Stadtformen umzusetzen. die Städte wurden entsprechend 

umgestaltet. das war ein sehr prägendes leitbild. nach einigen Jahren 

wurde es abgelöst von der, so klaus borchard, „massenverkehrsgerech-

ten” Stadt. das waren die großen u-bahn-planungen, die beispielsweise 

münchen vor den olympischen Spielen begonnen hatte. in dieser phase 

folgte man dem verkehr, was keineswegs untypisch war im Städtebau, 

etwa auch in berlin. 

dann rief der Städtetag erstmals ein neues leitbild aus. maßgabe war 

dichte, urbanität durch dichte, also weg von der aufgelockerten Stadt 

hin zur komprimierten form. diese vorgänge, auch diese leitbildwechsel, 

ereigneten sich alle innerhalb von fünfzehn Jahren. man kann sich vor-

stellen, was das für die Städte, die eigentlich zeit brauchen zum wach-

sen, für zeithorizonte waren.

etwa in der zweiten hälfte der siebziger Jahre entstand, auch im zuge 

der entdeckung des historischen erbes, mit dem europäischen denkmal-

jahr eine große Sehnsucht nach der wiederentdeckung der alten Stadt-

strukturen in wohnumfeld und Stadtgestalt. dies mündete in eine phase, 

die man mit „keine experimente” charakterisieren könnte; laut klaus 

borchard nahm sie um 1980 ihren anfang. es folgte die kompakte, 

durchmischte Stadt seit etwa 1990. mitte der neunziger Jahre – nach 

rio 1991 – begann die zeit der nachhaltigen Stadtentwicklung – mit der 

großen diskussion über nachhaltigkeit, die natürlich auch vor der Stadt-

entwicklung nicht halt machte, die bis zur gegenwart andauert.

interessanterweise gab es in der ehemaligen ddr sechzehn grundsätze 

des Städtebaus, worauf auch klaus borchard hinweist. die volkskammer 

hatte sie 1950 beschlossen. es ist erstaunlich, wie viel sich aus dieser 

zeit in den grundsätzen wiederfand. So war etwa das zentrum als poli-

tischer mittelpunkt für das leben der bevölkerung der leitsatz nummer 

sechs des ddr-Städtebaus: auf den plätzen im Stadtzentrum finden die 

politischen demonstrationen, aufmärsche und volksfeiern statt. das war 
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ja eines der motive für die zerstörung des berliner Stadtschlosses –  

man brauchte die aufmarschplätze. die widerstände gegen eine zwei- 

und dreigeschossige bauweise findet man eigentlich in allen Städten  

des ostens: eine Stadt ist urban und daher vielgeschossig.

die westdeutsche entwicklung dagegen scheint manchmal in einer gewis-

sen beliebigkeit erfolgt zu sein. die phasen waren sehr viel weniger ge-

leitet. Jemand wie klaus borchard muss dann erst reflektieren, was 

eigentlich geschehen ist. eine echte führung durch planungen wird man 

nicht so leicht finden. deshalb war ja auch thomas Sieverts’ buch Die 

Zwischenstadt so enorm erfolgreich. Seine these lautete im grunde:  

die europäische Stadt war eine gute idee, aber irgendwie hat es nicht  

so funktioniert. ausgehend von seinen erfahrungen – er wirkte im ruhr-

gebiet bei der bauausstellung emscher park mit – prägt er den begriff 

der zwischenstadt als möglichem leitbild.

wenn wir uns jetzt hinsichtlich demographie und Stadtumbau fragen,  

mit welchen leitbildern eigentlich aktuell gearbeitet wird, ist die wahr-

nehmung sicher durch die erfahrungen der vergangenheit geschärft. mit 

welchem leitbild geht man jetzt eigentlich in welchen prozess? berlin 

steht ja nicht in der ersten reihe der von Stadtumbauproblemen betrof-

fenen Städte. die jüngsten prognosen gehen von einem rückgang um 

200.000 einwohner bis 2020 aus. das ist natürlich objektiv viel, aber im 

vergleich mit anderen regionen doch moderat. das durchschnittsalter 

steigt – das ist ein relativ verlässlicher indikator – auf 4� Jahre, die er-

werbstätigenzahl geht zurück, und die zahl der über 80-Jährigen nimmt 

um 50 prozent zu. das liegt völlig im „normalen” trend des bundesdeut-

schen bevölkerungsrückgangs. 

es stellt sich nun die frage: wie werden solche prozesse stattfinden? vor 

etwa drei Jahren fragte die Neue Zürcher Zeitung in einem artikel über 

die immer lamentierenden deutschen: „was haben eigentlich die deut-

schen?”, und dann folgte ein bemerkenswerter Satz: weniger menschen, 

weniger probleme. das war wie ein kommentar zum Stadtumbau und zur 

demographie. Stadtumbau findet heute im wesentlichen in den östlichen 

landesteilen statt, und auch da nicht überall, es gibt dort durchaus pros-

perierende und expandierende regionen. aber dort, wo er stattfindet, ist 

der prozess ziemlich aggressiv. Schon die wachstumsphasen haben ja 

viele, die das als planer und planerinnen, architekten und architektinnen 

mitmachten, als ziemlich robust empfunden. die rückbauphasen sind 

noch robuster, denn beim wachstum hat man meist noch eine zweite 

chance beim verteilen. offenbar lautet die überzeugung, beim Schrump-

fen gäbe es keine chance. dabei bedürfte es eigentlich gerade dann einer 

starken planung, um solch hochkomplizierte prozesse zu steuern. nun 

war aber die planung schon in den wachstumsphasen oft reaktiv, beim 

rückbau wird das sicherlich nicht einfacher werden. 

ende der neunziger Jahre konnte man das in deutschland sehr schön am 

beispiel des wohnungsleerstands sehen. das phänomen, dass wir vor 

allem in den ostdeutschen Städten große leerstände haben, wurde zwar 

erkannt. aber namentlich die wohnungswirtschaft reagierte, indem sie 

die betriebswirtschaftliche Seite einfach zu einem gemeinwohlinteresse 

umdefinierte. der Steuerzahler bezahlte den rückbau von wohnungen. 

Ökonomisch ist dies ein sehr ungewöhnlicher prozess, dass man einem 

unternehmer den rückbau seines unternehmens bezahlt. in den aktuel-

len diskussionen zur aktuellen finanzkrise dachte ich manchmal, die 

wohnungswirtschaft war eigentlich auch schon so schlau wie manche 

banken im augenblick: Sie haben sich schon sehr früh ihre betriebswirt-

schaftlichen defizite aus Steuermitteln bezahlen lassen. das zeigt, wie 

aggressiv dieser prozess abläuft und auch noch weiter ablaufen könnte. 

die frage ist, ob Stadtentwicklung aus planerischen gründen in diesen 

phasen eine prägende kraft sein kann. eine gewisse Skepsis scheint mit 

blick auf die vergangenheit angeraten. ob Stadtentwicklung und deren 

politische Steuerung in so komplexen, pluralistischen und hochdemokra-

tischen prozessen überhaupt eine chance haben, ist fraglich. da bedarf 

es der intensiven Suche nach verbündeten. 

mein dritter punkt ist der klimaschutz. vor der finanzkrise war er das 

thema, das uns alle bewegt hat, namentlich unsere kraftvolle kanzlerin, 

die physikerin, der das thema natürlich auf den leib geschrieben war. 

auch die bauminister haben sich damit beschäftigt und der Städtetag: 

was hat das thema klimaschutz für uns zu bedeuten, wenn man von  

den globalen aspekten absieht? das machen übrigens viele europäische 

Staaten, manche sehr viel intensiver als wir, manche sind auch stärker 

betroffen. die niederländer beschäftigen sich intensiv mit den folgen des 

klimaschutzes, weil bei ihnen das wasser nicht nur vom rhein, sondern 

auch von der See kommt und sie dadurch in gefahr sind. bei uns ist es 

noch etwas ruhiger, aber es gibt dazu inzwischen auch politische fest-

legungen der bauminister, des bundes, der länder und der regionalen 

Spitzenverbände. und wenn man sich die konkreten handlungsziele 
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ansieht, dann lassen diese themen aufhorchen. da wird die frage ge-

stellt, was hat Stadtentwicklung mit klimaschutz zu tun, was kann sie  

in dem zusammenhang ausrichten? der erste punkt in diesen papieren 

ist die reduzierung des flächenverbrauchs durch Schaffung kompakter 

Siedlungsstrukturen. das leuchtet ein, weil schon die enquetekommission 

der neunziger Jahre im deutschen bundestag einen sehr interessanten 

vergleich zwischen dispersen Siedlungsstrukturen und kompakten Stadt-

strukturen gezogen hat. bezogen auf viertel in berlin, hamburg, bremen 

oder münchen sind die umweltbelastungen, die co2-belastungen durch 

externe Siedlungen im vergleich zu kompakten Stadtstrukturen nach-

weisbar. das heißt, eine kompakte Stadtstruktur ist offenbar das, was 

eine Stadt am ehesten zum klimaschutz beitragen kann, kompakte an-

stelle von dispersen Stadtstrukturen für eine reduktion von co2. das ist 

eine sehr interessante auch stadtentwicklungspolitische perspektive.

der zweite punkt dieser papiere ist: erhalt und Stärkung vorhandener 

nutzungsmischungen, entwicklung von Siedlungsstrukturen der kurzen 

wege. diese träume der Stadtplaner werden unter dem vorzeichen des 

klimaschutzes wieder aufgegriffen. der klimaschutz ist ein sehr starker 

verbündeter. weitere forderungen lauten: konzentration des Siedlungs-

gebietes auf zentrale orte – also wiederum vermeidung disperser Sied-

lungsstrukturen – und verstärkte wiedernutzung innerörtlicher brach-

flächen, also konzentration auf die vorhandenen flächen. 

ein fünfter punkt ist der umbau räumlich entmischter nutzungen und  

ein sechster erhalt und Schaffung wohnnaher freiflächen und erholungs-

räume. hier wird also ein bild von Stadt entworfen, das von der konzen-

tration auf das vorhandene ausgeht. die Schlüsselfrage lautet, was 

Städte für den klimaschutz tun können – neben den baulichen maßnah-

men, die ich nicht behandelt habe, da sie eher privateigentümer treffen. 

planerisch bedeutet dies integrierte Stadtentwicklungsplanung: dafür 

bedarf es ein planungskonzeptes, um die Schwerpunkte für eine Stadt-

entwicklung darzustellen. das ist eine herausforderung, in einem Sys-

tem, wie ich es vorhin beschrieben habe, planung eine solche Schlüssel-

rolle zukommen zu lassen. es gibt eine gewisse chance für das thema 

einer humanen kompakten Stadt. denn der klimaschutz ist ein thema 

von existentieller bedeutung, so dass eine breitere akzeptanz auch für 

so eine fragestellung zu erwarten ist.

wie geht man mit Stadtentwicklung um? und wer weiß, was integrierte 

Stadtentwicklungsplanung ist? aber auch begriffe wie der bebauungsplan 

sind weit weg vom verständnis der breiten bevölkerung. man muss 

solche planungen und pläne aber erst verstehen und akzeptieren, dass 

sie folgen für die bevölkerung haben. das heißt, es ist ein relativ elitäres 

Spiel. es läst sich darüber diskutieren, wie man so ein thema in die 

Öffentlichkeit bringen kann. ich halte es für sehr wichtig, dass man die 

auswirkungen städtebaulicher entwicklungen in die gesamte gesellschaft 

zum gegenstand einer öffentlichen politischen diskussion macht. dieser 

aufgabe sollte man sich stellen. das kann die politik allein nicht leisten, 

sondern sie muss von den gesellschaftlichen gruppen getragen werden. 

die politik müsste die bevölkerung in die integrierte Stadtentwicklungs-

planung einbeziehen. die frage stellt sich, ob die eliten und führungs-

persönlichkeiten der gesellschaft bereit sind, solche prozesse zu erken-

nen und eine öffentliche diskussion herbeizuführen. 

mit blick auf das sehr zukunftsorientierte thema unserer heutigen veran-

staltung, halte ich folgende feststellung für wichtig: die ressourcen der 

politik und der öffentlichen verwaltungen werden generell immer schma-

ler. es gibt weniger personal, weniger finanzielle ressourcen, aber es gibt 

eine immer breitere gebildete Schicht von bürgerinnen und bürgern, also 

eigentlich die große ressource für die Stadtentwicklung. auch das inte-

resse der breiten bevölkerung ist sehr stark, denn diese prozesse berüh-

ren sie unmittelbar. die politische elite und die politisch verantwortlichen 

müssen prüfen, welche neuen rahmenbedingungen notwendig sind. in 

deutschland haben wir eine interessante art der bürgerbeteiligung, da 

sind wir in europa einzigartig. keiner übertrifft uns bei der beteiligung 

von bürgerinnen und bürgern bei bebauungsplänen. ich pflege eine 

gewisse zurückhaltung bei dieser beteiligung, weil ja nur ein winziger 

anteil der bevölkerung überhaupt einen bebauungsplan lesen kann, der 

ein kompliziertes technisches „Strickwerk” ist. die menschen verstehen 

ein bauwerk, für das eine baugenehmigung erteilt werden soll und für 

das ein architekt einen plan macht. da aber beteiligen wir niemanden. 

das liegt an unserem äußerst komplizierten rechtssystem, übrigens 

völlig anders als in amerika und england. in england werden generell  

nur die betroffenen bürger an der planung beteiligt, aber man beteiligt 

die menschen an den projekten. das führt dann zur breiteren diskussion. 

aber dieses problem schieben wir vor uns her, statt es zu lösen. und  

die folge ist nach meinem eindruck, dass die beteiligung bei bebauungs-

plänen eine veranstaltung für Spezialisten ist. die berühmten protestler 
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gehören zwar auch dazu, aber ansonsten ist es eine relativ uninteressan-

te veranstaltung. ein zweiter punkt ist, was die Öffentliche hand mit den 

regelwerken macht, wenn es um die zukunft der Städte und ihre gestalt 

geht. 

mit der Schilderung der konzepte der nachkriegszeit in den westlichen 

ländern habe ich auch mir selbst ein bisschen die augen geöffnet. diese 

bilder sind uns vertraut, und wenn man durch die Städte fährt, kann  

man die alten leitbilder erkennen. was man da vorfindet, ist vielleicht 

auch eine folge von zurückhaltung bei planerischer gestaltung und geht 

bis in die architektur hinein. aber die frage stellt sich, ob wir mit dieser 

art von deregulierung im baugeschehen gut beraten sind. verfahren  

und planungsverfahren gehen schnell, das hat sich unbestreitbar verbes-

sert. man hat entdeckt, dass man durch die städtebaulichen verträge 

planungsvorhaben bundesweit viel rascher umsetzen kann als bei tradi-

tionellen planungen. das ist eigentlich eine der intelligentesten entwick-

lungen. So hat man hürden von planungsverfahren einfach überspringen 

können und kann zudem auch kostenteilungen erreichen. die süddeut-

schen länder haben das mit als erste eingeführt. inzwischen hat sich 

dieses vorgehen in ganz deutschland sehr verbreitet.

die frage der Stadtgestalt wird in deutschland auch ungewöhnlich liberal 

gehandhabt. übertrieben gesagt, kann man eigentlich bauen, was man 

will. wir prüfen mit unserem regelwerk, was in dem gebäude stattfindet, 

ob die toiletten stimmen, die energieausstattung und die zahl der räu-

me. um die äußere gestalt kümmert sich die gemeinschaft relativ wenig. 

gleichzeitig lieben wir europäer, die gebildeten wie die breiten Schichten, 

die Städte von Siena bis florenz, von görlitz bis nürnberg. Sie sind alle 

entstanden auf ganz strikten regelwerken der gemeinschaft, die eigent-

lich nur aufs äußere geachtet hat, auf das Stadtbild also. heute haben 

die Städte keine ressourcen mehr dafür. als junger referendar habe ich 

in münchen erlebt, dass man in jedem Stadtbezirk vier mitarbeiter hatte, 

die von früh bis spät durch die Stadt gelaufen sind, um zu sehen, was 

mit den bauwerken geschieht, mit der äußeren gestalt also. diese Stellen 

sind inzwischen auch in münchen gestrichen, so wichtig sie auch wären. 

was will ein Stadtbaurat denn noch zur Stadtgestalt sagen, wenn so viele 

vorhaben genehmigungsfrei gestellt sind und er im grunde gar kein ein-

fluss mehr nehmen kann. das hat aus Sicht der investoren viele vorteile. 

aber wo ist das kollektiv, ein gemeinwohlverantwortlicher für das bauen? 

denn das bauen prägt unsere umwelt und ist wohl der wichtigste bereich 

der einflussnahme auf sie. 

damit bin ich auch schon beim fünften und letzten gedanken, der sich 

auf das thema europäische Stadt bezieht. wir haben ja in deutschland 

eine ganz typische Situation, wie sie auch in anderen europäischen 

Städten prägend ist. unser land ist in hohem maße verstädtert. achtzig 

prozent der bevölkerung in europa und in deutschland lebt in Städten, 

überwiegend in klein- und mittelstädten mit einigen metropolen. und das 

ist auch das deutsche bild – sehr viel anders als das anderer kontinente. 

das amerikanische modell hat klaus töpfer beispielsweise immer wun-

derbar dargestellt: dort kann eigentlich jeder bauen, wie er will, weshalb 

diese riesigen, relativ unstrukturierten „breistädte” entstehen. die asiati-

schen Städte überwältigen mit unglaublichen konzentrationen von bau-

ten; jeder kontinent hat seinen eigenen charakter, der auch seine be-

deutung hat. in europa haben wir die form von gegliederter Stadt, die  

es nur auf unserem kontinent gibt. die dezentrale Struktur der gliede-

rung in groß-, mittel- und kleinstädte ist tatsächlich eine art europä-

isches leitbild. diese ordnung haben wir ja in deutschland noch. viele 

sagen, es sei ein glück, eine solche raumstruktur zu haben, mit dieser 

abfolge vieler mittelstädte, einer großen und einigen anderen metropolen. 

für jedes bundesland ist eine raumstruktur vorgeschrieben, glaube ich. 

und vielleicht haben etwa zwei bis drei metropolen in deutschland auch 

international eine bedeutung, neben berlin. das ist eine besonders an-

passungsfähige Struktur mit lokaler identität und historischen ensem-

bles, unverwechselbarkeit im städtischen antlitz, kultureller und sozialer 

tradition. Sie beruht auf dem willen zum sozialen ausgleich, einer sehr 

starken europäischen tradition. wir haben also im grunde dieses leitbild 

in deutschland und europa vorgefunden und haben dazu auch die orien-

tierung. 

aber abschließend möchte ich noch etwas erwähnen, das ich gerade bei 

der Jahrestagung der deutschen akademie für Städtebau und landes-

planung mit großem Staunen gehört habe, nämlich die so genannten 

„5 is”, die die zukunft der Städte und auch die leistungsfähigen Städte 

beschreiben. die „5 is” – ich habe das auch zum ersten mal gehört –  

das ist eine oecd-Studie. im grunde hat das richard florida auch schon 

gesagt: die erfolgreichen Städte würden sich auszeichnen in den be-

reichen identität, internationalität, infrastruktur, innovation, integration. 

das sind diese „5 is” – die leistungen, die in diesem bereich gebracht 

wird, aufzeigen. interessant war eine bemerkung des referenten, mit der 

ich schließen will. er sagte, es sei doch interessant zu beobachten, dass 

der migrantenanteil beachtlich sei. Städte mit dem höchsten migranten-



28

wie wollen wir künftig  
zuSammen leben?

demographiSche entwicklungen, vielfältige kulturen und 

SozialStrukturen alS herauSforderungen für StädtiScheS 

planen und bauen

Gesprächsrunde mit

Klaus Groth | Paul Kahlfeldt | Safak Yildiz | Hella Dunger-Löper  

Michael Krautzberger

zunächst widmen sich die diskutanten der frage: können 

wir die entwicklungen in den Städten einfach so laufen 

lassen oder brauchen wir – ausgehend von durch migration 

und demographische entwicklung belasteten Stadtstrukturen 

– gerade jetzt leitbilder? 

hella dunger-löper hält leitbilder für unverzichtbar. bereits 

im 19. Jahrhundert, unter hobrecht oder haussmann, habe 

man sich an den gesellschaftlichen bedürfnissen orientiert 

und die entwicklung von leitbildern gefordert. für berlin  

sei eines der wichtigsten dasjenige der sozialen Stadt mit 

gleichen chancen für alle bewohner. weitere elemente für 

die zukunft, etwa nachhaltigkeit und klimaschutz oder hohe 

lebensqualität für alle altersgruppen, müssten berücksich-

tigt werden. aus diesen leitbildern müsse die Stadtplanung 

ihre maßnahmen entwickeln, so dunger-löper. 

der architekt paul kahlfeldt hält dagegen nicht stadtplane-

rische sondern politische leitbilder, gesellschaftliche rah-

anteil seien münchen mit 30 prozent nach frankfurt und Stuttgart mit 

50 prozent. das sind sicherlich nicht die schwächsten und am wenigsten 

erfolgreichen Städte. und das soll meine Schlussbemerkung sein, die 

vielleicht in der diskussion noch vertieft werden könnte.
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menbedingungen also, für wichtig. er erinnerte daran, dass es in den 

vergangenen 25 bis 50 Jahren alle fünf Jahre ein neues leitbild gegeben 

habe als versuch, alle veränderungen in städtebauliche leitbilder zu 

packen und damit besserung herbeizuführen. die ausstellung „Stadt der 

zukunft” im rahmen der interbau etwa habe genau das gleiche thema 

behandelt wie heute. aber was damals negativ gesehen wurde, werde 

heute als positivum dargestellt. das einzig notwendige leitbild jedoch  

sei die gute architektur. in einem gut gebauten haus mit gut proportio-

nierten räumen lebe man in jedem lebensalter und jeder Situation gern. 

auch ohne die leitbilder Ökologie und nachhaltigkeit baue ein guter 

architekt seit Jahrhunderten ökologisch und nachhaltig; eine gute Stadt 

sähe immer gleich aus und funktioniere auch immer gleich. guter Städte-

bau sei keine Stadtplanung, sondern Stadtbaukunst. der versuch, politi-

sche leitbilder direkt in Städtebau umzusetzen, scheitere erfahrungs-

gemäß. kahlfeldt fordert einen paradigmenwechsel und plädiert für 

architektonische konventionen. berlin fehle die architektonische städte-

bauliche identität. Stadtbaulich sei mit dem planwerk zwar einiges ge-

schehen, aber in der architektonischen gestaltung gäbe es noch große 

defizite. diese als leitbild herauszugeben, wäre ein großer Schritt auf 

dem richtigen weg.

krautzberger vermisst wie paul kahlfeldt echte orientierungen in den 

leitbildern der vergangenen Jahre. die städtische Struktur sei in ihrer 

verlässlichkeit einer der stabilsten faktoren unserer umwelt. wenn  

auch dort ideologisch tief greifende veränderungen stattfänden, sei dies 

schwierig für die menschen. leitbilder seien aber notwendig, so krautz-

berger. im Stadtforum, seit den frühen 90er Jahren eine tradition in 

berlin, habe man auf faszinierende weise erfahren, wie andere europä-

ische metropolen bewusst mit leitbildern arbeiten, sich als Stadt zu 

einem ziel bekennen und ihr anliegen den menschen vermitteln. auch 

Städte mit einem sehr konservativen ansatz wie münchen oder zum 

beispiel duisburg und das ruhrgebiet, seien damit erfolgreich. man habe 

den wandel mit einem klaren leitbild erreicht. krautzberger plädiert  

für eine rückbesinnung auf die starke europäische tradition mit ihrem 

gewachsenen leitbild. diesen typus der europäischen Stadt mit seiner 

mischung aus bekenntnis zur geschichte, sozialer verantwortung und 

überschaubaren humanen Strukturen hält er für wesentlich. indiz für ein 

entsprechendes bedürfnis der menschen sei der große erfolg des tages 

des offenen denkmals mit 4,� millionen besuchern 2008. man könne mit 

dem thema bauen die menschen auch emotional ansprechen.

Stadtteilmanagerin Safak Yildiz betont, dass auch auf Stadtteilebene 

leitbilder entwickelt werden. gemeinsam mit der wohnungsbaugesell-

schaft, dem bezirk und den Stadtteilmanagern vor ort sei auch für das 

brunnenviertel ein leitbild entwickelt worden. es sei aufgabe der Stadt-

teilmanager, dieses leitbild zu kommunizieren und es für alle bewohner 

verständlich herunter zu brechen. das leitbild für das brunnenviertel 

sehe konkret vor, die bildungssituation im quartier zu verbessern, bil-

dungseinrichtungen zu stärken und gute nachbarschaften zu fördern. 

dort stehen viele junge familien immer mehr Senioren gegenüber. ent-

sprechende konflikte könnten leicht ethnisiert werden, obwohl es sich 

eher um nutzungskonflikte handle. weitere punkte seien bei einem sehr 

hohen anteil von gewerbehöfen die einbindung des gewerbes in die 

wohnstruktur, aber auch das thema „schöner wohnen”, die gestaltung 

von Spielplätzen, von plätzen insgesamt, um den kiez lebenswerter zu 

gestalten.

klaus groth betont die schwierige Situation des projektentwicklers, der 

vor dem hintergrund häufig wechselnder leitbilder seine projekte auf 

eigenes risiko entwickeln muss. als sein unternehmen in den achtziger 

Jahren einzelbauvorhaben im westteil der Stadt realisierte, habe es die 

großen leitbilder glücklicherweise noch nicht gegeben. nach der wende 

entwickelte die groth gruppe große vorhaben: neue vorstädte, z.b. das 

kirchsteigfeld auf �0 hektar unbebauter fläche für �500 einwohner, oder 

100 hektar für 13.500 einwohner in karow, später innenstadtquartiere 

wie etwa das tiergarten dreieck. damals habe man sich eher die frage 

Die Teilnehmer der Gesprächsrunde v.l.n.r.: Prof. Dr. Michael Krautzberger, Safak 
Yildiz, Klaus Groth, Hella Dunger-Löper, Prof. Dr. Paul Kahlfeldt 
Dr. Hermann Rudolph (3. v.r.), Chefredakteur des Tagesspiegels, moderierte die 
Diskussion.
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gestellt: wie machen wir das, was soll denn inhalt einer solchen Stadt 

werden? es seien damals zwar auch so etwas wie leitbilder entwickelt 

worden, aber nicht auf wissenschaftlicher ebene, sondern ganz pragma-

tisch.

die erste frage lautete: wer muss überhaupt beteiligt werden an einem 

konzept für eine solche Stadt, wo �.500 leute, die sich bisher in der 

regel nicht begegnet sind, zusammenleben sollen? die umfassende  

beteiligung all derjenigen, die dort leben, wohnen und sich wohlfühlen 

sollen, sei die entscheidende vorraussetzung für ein gutes ergebnis. 

unter federführung von professor gräf, damals Staatssekretär in pots-

dam, und in berlin unter federführung von dr. Stimmann und bausenator 

nagel habe man geprüft: wer muss beteiligt werden, die kirche, das 

drk, die feuerwehr? 2� organisationen, Städteplaner und Stadthistori-

ker wurden zur diskussion eingeladen. weder die Siedlungen der siebzi-

ger Jahre noch die noch nicht fertig gestellten plattensiedlungen sollten 

als vorbilder dienen. es sei gelungen, ein städtebauliches workshopver-

fahren durchsetzen, das in berlin wie in potsdam außerordentlich gute 

ergebnisse gezeitigt habe. es habe aber in der vorbereitungsphase ein 

unglaubliches Spannungsfeld gegeben. bis zu vierzehn internationale 

büros beteiligten sich an den workshops, um eine Stadt zu entwickeln. 

groth betonte, er sei rückblickend den verantwortlichen dankbar, dass 

man auf einer so breiten basis über monate hinweg konzeptionell habe 

arbeiten können.

„entscheidend war damals wie heute für uns: mittelpunkt unseres han-

delns ist der mensch. was will der mieter und eigentümer in diesem 

quartier?” so groth weiter. ganz wichtig sei das thema nachbarschaften 

gewesen: „wie schaffen wir es, dass die leute miteinander reden, dass 

wir auch umsetzen können, was geplant war?” man habe damals, ende 

1991, sogar ein buch schreiben lassen für das erste Stadtteilmanage-

ment in berlin und brandenburg. fachleute der wohnungswirtschaft aus 

der ganzen bundesrepublik hätten die vorgaben geliefert: wie soll das, 

wenn es fertig ist, funktionieren, wen brauchen wir dazu? So habe man 

die notwendigkeit erkannt, einen Jugendclub und den Sportverein zu 

gründen, der heute achtzehn disziplinen und 1.200 mitglieder habe. all 

das sei gegenstand eines damals formulierten Stadtteilmanagements 

noch vor baubeginn gewesen.

die diskussionen zwischen all den gruppierungen, die in die leitbildent-

wicklung für die beiden großen vorstädte einbezogen werden konnten, 

hätten die richtigen impulse gesetzt, ist groth überzeugt. damit seien 

die räumlichen und konzeptionellen vorraussetzungen geschaffen wor-

den, damit die beiden neu errichteten Stadtteile funktionierten. kommu-

nale und kirchliche einrichtungen wurden geschaffen und eine kirche 

gebaut, abm-kräfte konnten für die betreuung der älteren generation 

gewonnen werden. „wir haben heute sogar räumlichkeiten für den pc-

unterricht für die ältere generation”, so groth. in diesen beiden vorstäd-

ten gäbe es heute keine Sprayer, kein Jugendproblem und auch sonst 

kaum Schwierigkeiten, weil sich immer leute vor ort engagiert hätten 

mit projekten wie „mieter werben mieter”, „mieter zeigen mietern eine 

wohnung” usw.

als weiteres beispiel nennt groth das 1982/84 von der neuen heimat 

erworbene grundstück in der rauchstraße, auf dem sein unternehmen 

Stadtvillen im öffentlich geförderten, sozialen wohnungsbau errichtet 

hat. noch heute seien dies die beliebtesten wohnungen in der Stadt, 

inzwischen frei finanziert, einige im zweiten förderweg, aber immer noch 

seien 140 wohnungen sozialer wohnungsbau. „es ist aber äußerlich nicht 

erkennbar, dass es dort gelungen ist, sozial Schwächere zu integrieren ”, 

so groth. „das war Stadtentwicklung, die wir gemeinsam mit herrn dr. 

Stimmann betrieben haben.” es sei unglaublich wichtig, dass ein solches 

quartier im Stadtzentrum so gelungen ist, dass es bis heute keine sozi-

alen Spannungen gäbe, sondern die integration insgesamt funktioniere.

moderator dr. hermann rudolph sieht die von klaus groth skizzierten 

projekte als ausnahmen der Stadtentwicklung und prognostiziert, diese 

phase ginge einmal als eine zweite gründerzeit in die berlingeschichte 

ein. heute seien die aufgabenstellungen andere.

eine weitere frage lautete: welche aufgaben erstehen jetzt aus dieser 

quasi abgeschlossenen entwicklung? wo muss neu angesetzt werden?

hella dunger-löper unterstreicht die notwendigkeit von reaktionen der 

verwaltung aufgrund der unterschiedlichen entwicklungen in der Stadt. 

polarisierungen zwischen den einzelnen Stadtgebieten soll entgegen 

gewirkt werden, um nicht bestimmte bereiche „abzuhängen”. räume für 

neue wirtschaftliche entwicklungen wie etwa die kreativwirtschaft würden 

benötigt. berlin verfüge glücklicherweise über einen für diese klientel 
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attraktiven bestand. der Senat sehe sich hier gefordert, über Stadtent-

wicklungspolitik wirtschaftspolitik zu betreiben.

bezüglich der demographischen entwicklung müsse ein angebot für men-

schen im höheren alter entwickelt werden, das ihnen möglichst lange ein 

selbst bestimmtes leben gestattet. der Senat wolle aber auch familien 

u.a. durch die qualifizierung der vorhandenen infrastruktur in der inne-

ren Stadt halten und attraktiven lebensraum bieten. den künftigen leis-

tungsträgern, familien, kindern und Jugendlichen, sollen bedingungen 

geboten werden, um sie in der Stadt zu halten. in einer großen Stadt wie 

berlin dürften allerdings auch die großsiedlungen am rande nicht ver-

nachlässigt werden. „auch hierfür brauchen wir ein spezifisches leitbild, 

damit beispielsweise dem investment von einer halben milliarde, das in 

den nächsten Jahren ins märkische viertel fließt, auch noch in zehn und 

zwanzig Jahren eine entsprechende mietnachfrage gegenüber steht”, so 

dunger-löper.

frau Yildiz beschreibt die aufgaben des Stadtteilmanagements am bei-

spiel der gustav-falke-grundschule. nach der erweiterung des einzugs-

gebietes auf alt-mitte hätten viele eltern geklagt, die ihr kind nicht in 

eine Schule mit 85 prozent Schülern nicht deutscher herkunftssprache 

schicken wollten. für Yildiz liegt das problem aber nicht in der nicht 

deutschen herkunftssprache, sondern in der überschneidung unter-

schiedlicher problemlagen, da sozial benachteiligte familien, transferhil-

feempfänger, in dem gebiet leben. aufgabe des Stadteilmanagements sei 

es, die Schule zu stärken und für eine größere soziale und sprachliche 

durchmischung zu sorgen, damit auch die kinder in benachteiligten 

gebieten wie dem brunnenviertel ein höheres bildungsniveau erreichen 

und damit ihre chancen auf dem arbeitsmarkt erhöhen können.

professor kahlfeldt sieht dies als problem der politik, nicht der Stadtent-

wicklung. er schildert seine positiven erfahrungen mit migranten als 

dozent an der technischen universität dortmund, die einen ausländer-

anteil von inzwischen 50 prozent bei den erstsemestern verzeichnet. 

diese zweite und dritte migrantengeneration sei hoch motiviert und gut 

ausgebildet. insofern sei ein hoher ausländeranteil durchaus auch positiv 

zu sehen. migranten müssten aber entsprechend unterstützt werden, das 

sei die gemeinsame aufgabe von politik und gesellschaft. auch wenn die 

800 millionen Steuergelder in der Städtebauförderung gut angelegt seien, 

stelle sich die frage, ob man sie nicht auch direkt in die bildung investie-

ren könnte, um dann gut ausgebildete architekten von woher auch 

immer zu haben. aus Sicht von kahlfeldt ist in berlin auch künftig noch 

viel zu tun. dortmund sprenge nach einem lebenszyklus von 28 bis 30 

Jahren gerade die so genannte moderne, berliner gebäude aus dieser 

zeit würden ebenfalls abgerissen, z.b. das ungers-objekt aus der inter-

nationalen bauausstellung der achtziger Jahre am lützowplatz. die gleich 

nach der wiedervereinigung gebauten gebäude hätten demnach noch 

ungefähr zehn lebensjahre vor sich. das bau-potential berlins sei daher 

noch längst nicht ausgeschöpft. die frage sei: wie geht die politik mit 

der Stadt um? in der Stadt dürfe insbesondere der wohnungsbau nicht 

nur von den entscheidungen der investoren abhängig gemacht werden. 

mieten müssen bezahlbar sein und die baurechtlichen und steuerlichen 

bedingungen stimmen. er habe wunderbare vorschläge für familien-

gerechte wohnungen in der innenstadt. diese veröde aber, wenn sich 

wohnungsbau für den investor wegen der nicht absetzbaren mehrwert-

steuer und der geringeren mieteinnahmen weniger lohne als gewerbliches 

bauen. der einfluss der politik auf die gestaltung der Stadt sei enorm. 

qualitätvolles und ökologisches bauen werde durch behördliche vorga-

ben, etwa durch die berechnung der ausnutzung von grundstücken nach 

der bruttogeschossflächenzahl, verhindert. ohne diese hemmenden 

rahmenbedingungen könnte das leitbild einer europäischen Stadt wieder 

aufleben. eine Stadt wie berlin brauche außerdem zuwanderung, so 

kahlfeldt, müsse aber entsprechend gestaltet und ausgestattet werden. 

quartiermanagement allein könne strukturelle probleme nicht bewälti-

gen.

aus Sicht krautzbergers ist das problem der besteuerung ohne eine 

änderung des gesamten Steuersystems nicht lösbar. 

zum thema Schulen mit hohem migrantenanteil führt er ein beispiel aus 

münchen an: in einer grundschule, in der 1� von 20 kindern aus migran-

tenfamilien kommen, werde geworben mit der besonderen privilegierung, 

besten ausstattung und betreuung sowie mit der höchsten zahl von 

lehrern pro kind. auch so könne man mit dem thema umgehen.

in den uSa würde ein solches problem nicht flächendeckend, sondern 

lokal und punktuell durch zivilgesellschaftliches engagement gelöst. die 

filiale einer deutschen bank in baltimore etwa würde seit langem aus 

marketinggründen jährlich 300.000 dollar für ein Schulprojekt in einem 

sozial schwierigen Stadtteil spenden. die politik könne soziale probleme 
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nicht flächendeckend lösen, vielmehr sei die gesellschaft gefordert. dies 

gelte auch für die soziale Stadt, in der unternehmerische verantwortung 

gefragt sei. das konzept der „Sozialen Stadt” bezeichne den versuch, 

menschen in sozialen brennpunkten in die lage zu versetzen, ihre pro-

bleme selbst zu lösen. das gelte unter dem Stichwort „business improve-

ment districts” auch für unternehmer und eigentümer. Städte hätten 

rahmen zu setzen und nicht inhalte. John f. kennedys appell „frage 

nicht, was dein land für dich tun kann, sondern was du für dein land tun 

kannst!” gelte auch noch nach 48 Jahren. es komme auf jeden einzelnen 

in der gesellschaft an, parteien und institutionen seien lediglich vorreiter 

und leuchttürme, so krautzberger. 

für groth ist berlin eine der Städte mit dem urbansten wohnanteil. der 

Senat habe immer für das wohnen in der Stadt gekämpft, der gewerbe-

anteil sei keineswegs zu hoch. zwar sei der wohnungsbedarf in berlin 

gedeckt, aber das große angebot an geförderten wohnungen aus der  

zeit der mauer entspräche nicht den anforderungen von menschen, die 

aus metropolen wie new York nach berlin ziehen. diese zuzügler würden 

zwar oft verteufelt, aber sie brauche man dringend, denn sie gäben der 

Stadt neue impulse. genau dieses Segment im wohnungsbau werde 

derzeit vor allem nachgefragt.

angesichts gedeckter wohnungsversorgung gehe es nun um bestands-

pflege. die Stadt habe riesige ressourcen an nicht mehr benötigten 

öffentlichen gebäuden. Jugendlichen ohne hauptschulabschluss könnte 

man mit werkstattarbeit in diesen gebäuden mit geringen mitteln eine 

perspektive geben, aber es fehle an konzepten, klagt groth. Sein unter-

nehmen wende ein prozent der Jahres-nettomiete im rahmen des Stadt-

teilmanagements auf. hier müsse die Öffentliche hand mehr tun. demo-

graphie und migration seien als themen ins bewusstsein gerückt, aber  

es fehlten die konzepte zur integration vor ort. „das quartier ist das 

wichtigste”, so groth. „die menschen möchten stolz darauf sein, wo sie 

wohnen”. über das quartiersmanagement in den bestandsobjekten in der 

angerburger allee und in mahrzahn vermittle sein unternehmern genau 

das den mietern: Stolz auf ihre wohnung und auf ihr quartier. 

ein anteil von 85 prozent nicht-deutschsprachiger kinder in einer klasse 

sei auf dramatische politische versäumnisse der vergangenheit zurück-

zuführen. man müsse in bildung mehr investieren. die öffentlichen haus-

halte hätten noch nie so viel geld zur verfügung gehabt wie in diesem 

Jahr, trotz der zu erwartenden verluste. dennoch würde immer bestrit-

ten, dass im bereich der Stadtentwicklung, des quartiermanagements 

und der bildung überhaupt geld ausgegeben werden könne, entrüstet 

sich groth: „wenn landesbanken mehr als 40 milliarden durch Spekula-

tionen verlieren können, dann müssen sie auch mal bereit sein, geld 

locker zu machen, für das, was wir hier diskutieren.” die bürgerschaft, 

die vertreter der einzelnen organisationen seien gefordert sich zu wehren 

und sich an der diskussion der entwicklungsplanung für ganz berlin zu 

beteiligen. 

es folgen fragen aus dem auditorium an die podiumsteilnehmer.

ein langjähriger abgeordneter im Stadtentwicklungsbereich bezweifelt 

den Sinn eines einheitlichen leitbildes für berlin, bestehend aus ur-

sprünglich �9 dörfern und sieben Städten. für oberschöneweide könne 

nicht das gleiche leitbild gelten wie etwa für charlottenburg am kurfürs-

tendamm. er fordert anstelle vom Senat verordneter direktiven mehr 

hoheit für die bezirke zur Stadtentwicklung in den kiezen. er stellt die 

frage nach der realisierung eines einheitlichen leitbildes und gleicher 

chancen für alle.

für frau dunger-löper liegt darin kein widerspruch. das einheitliche 

leitbild schreibe bestimmte, gesetzlich festgelegte und unverzichtbare 

ziele fest, z.b. gleiche chancen in der ganzen Stadt, insbesondere im 

bereich der bildung. dennoch gäbe es für die einzelnen Stadtgebiete 

profilbildungen. So verliefe die entwicklung von oberschöneweide von 

einem stark durch industrie geprägten Standort zu einem wissenschafts- 

und kulturstandort unter anderem durch die ansiedlung der fhtw aus-

gesprochen positiv. 

bestandsentwicklung sei wichtig für berlin, so dunger-löper weiter. 

durch den Stadtumbau ost, mit den Sanierungsgebieten und durch 

andere Stadtumbauprogramme seien in den letzten zwanzig Jahren 

bereits weit über �0 prozent des wohnungsbestandes saniert und auf 

einen in vielen anderen Städten unerreichten Standard gebracht worden. 

dennoch gäbe es noch viel zu tun. derzeit sei gerade das märkische 

viertel mit immerhin 1�.000 wohnungen im fokus, weitere Sanierungs-

gebiete würden fortgeschrieben. man sei auf einem guten weg, auch für 

eine klientel, die ein in berlin noch nicht ausreichend vorhandenes be-

sonderes angebot benötige.
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ren. die Sicherheit in den bahnhöfen werde zum beispiel durch pro-

gramme mit langzeitarbeitslose erhöht. die kritisierten Stadtvillen am 

friedrichswerder gehörten zum breit gefächerten angebot dieser Stadt.

natürlich sei berlin eine mieterstadt. über 100.000 wohneinheiten stün-

den länger als sechs monate leer, deshalb seien die mieten sehr niedrig. 

da deshalb das wohnen zur miete günstiger als eigentum sei, hätten die 

meisten eigentumsbildungsprogramme nicht gegriffen. auf das bedürfnis 

nach einfamilien- oder reihenhäusern reagiere die Stadt etwa mit ange-

boten in den entwicklungsgebieten in Spandau oder mit den baugrup-

pen-projekten in der rummelsburger bucht. trotz dieser ansätze bleibe 

aber die mehr als hundertjährige tradition berlins als mieterstadt beste-

hen 

die identifikation mit der Stadt müsse im vordergrund stehen. der be-

griff „schön” – im Sinne von gleichmäßig und glatt geschliffen – passe 

nicht zu berlin. „berlin lebt von den brüchen, von den widersprüchen”, so 

dunger-löper. es sei eher die attraktivität, die vielfalt der Stadt, mit der 

man sich identifizieren könne. 

bezüglich der nachgefragten unterstützung der notwendigen baulichen 

wohnraumanpassung für ältere menschen gäbe es heute schon vielfältige 

angebote. die versicherungsträger übernähmen im einzelfall die kosten. 

von privaten und öffentlichen wohnungsbaugesellschaften gäbe es eine 

entsprechende initiative, auch die ibb habe ein programm aufgelegt.  

der demographische wandel werde diesen bedarf künftig noch ansteigen 

lassen. 

brüche könne man nicht planen, die gäbe es, so paul kahlfeldt. man soll-

te sie auch nicht akzeptieren, sondern nach einer möglichst schönen 

Stadt streben, nach guter architektur, dann fühlten sich die leute wohl. 

die gegensätze seien ein großer vorteil von berlin, aber eben nicht plan-

bar. es sollte ein menschenrecht auf schöne häuser geben, sei einmal bei 

einer diskussion gesagt worden, das andere komme automatisch. die 

mehrfach angesprochenen town-häuser am friedrichswerder seien ein 

wichtiges experiment gewesen, das zu 80 prozent erfolgreich gewesen 

sei. das land berlin habe damit kein Steuergeld verloren, sondern viel-

mehr geld verdient, da die grundstücke verkauft wurden. 

kritisiert werden der verantwortungslose umgang mancher bürgerinnen 

und bürger mit öffentlichem und privatem eigentum in ihrem jeweiligen 

wohnumfeld und die fehlende Sicherheit in den u-bahnhöfen. wider-

sprochen wird der aussage, das leitbild der sozialen Stadt werde in der 

praktischen politik der Senatsverwaltung umgesetzt. So habe man etwa 

am friedrichswerder mit Steuergeld eine Siedlung für besserverdienende 

errichtet, kurz nachdem der soziale wohnungsbau ausgelaufen sei. 

beklagt wird, dass angesichts einer eigentumsquote von nur zwölf pro-

zent zu wenig für das leitbild eigentum im wohnungsbau in berlin getan 

werde. unter den rund 50.000 anfang der neunziger Jahre fertig gestell-

ten neuen wohnungen seien kaum eigentumswohnungen und eigen-

heime gewesen. Stattdessen habe die Stadt mit dem geförderten woh-

nungsbau milliarden euro Schulden angehäuft. Soziale Stadt bedeute 

auch die förderung des eigentums für breite bevölkerungskreise. zu die-

sem zweck könnte etwa der liegenschaftsfonds grundstücke für eigen-

heimbauer preisgünstig zur verfügung stellen. 

frau dunger-löper räumt ein, dass das öffentliche erscheinungsbild der 

Stadt in teilen unbefriedigend und das Sicherheitsgefühl beeinträchtigt 

sei. quartiermanagement sei ein richtiger weg: Soziale regeln würden 

klar formuliert und mit den einwohnerinnen und einwohnern vereinbart. 

dies führe zu einer gewissen sozialen kontrolle in den einzelnen quartie-
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bezüglich der identität sei das mietshaus mit wunderbaren, belastbaren 

grundrissen eine der großen qualitäten in berlin, findet kahlfeldt. bei 

den großen eigentumswohnanlagen der achtziger Jahre dagegen seien 

gewünschte veränderungen stets schwer umzusetzen, da sich eine große 

zahl von wohnungseigentümern über finanzielle investitionen einigen 

müsste. leider sei es heute nicht mehr möglich, dass ein kleinunter-

nehmer oder mittelständler sich wie im 19. Jahrhundert ein grundstück 

kaufen und ein haus mit mietwohnungen darauf bauen könne, in denen 

menschen sich auch wohl fühlten. 

zur forderung „eltern in die pflicht nehmen” gäbe es in verschiedenen 

Stadt- oder quartiermanagement-bereichen schon ansätze, stellt Safak 

Yildiz fest. in elternprojekten und elterncafés würde eltern mit migra-

tionshintergrund das deutsche bildungssystem näher gebracht und ihnen 

ihre pflichten erklärt. Schulen schlössen mit eltern in verschiedenen 

Sprachen verträge, die die erziehungsberechtigten z.b. zur teilnahme  

an elternabenden verpflichteten. diese elternprojekte verzeichneten 

erste erfolge. andere projekte, etwa die Stadtteilmütterprojekte, richte-

ten sich speziell an mütter: migrantinnen würden in themen wie erzie-

hung ausgebildet, um anschließend als multiplikatorinnen in anderen 

familien aufklärungsarbeit zu leisten. 

eine hauptstadt wie berlin benötige unbedingt ein leitbild, bekräftigt ein 

teilnehmer, schließlich habe sie selbst eine leitbildfunktion: Sie fungiere 

vor allem nach außen als Spiegel des ganzen landes. 

aus seiner Sicht als projektentwickler, der in vielen Städten tätig war  

und ist, sei berlin das herz der Stadtentwicklung, betonte groth. berlin 

habe ressourcen für die entwicklung einer weiten perspektive wie kaum 

eine andere Stadt. zur Sanierung berlins hätten private unternehmen  

in hohem maße beigetragen. zwischen 1990 und 2000 seien in berlin 

mehr als 240 milliarden d-mark investiert worden. davon seien mehr als 

�0 prozent an wert beim nicht geförderten privaten wohnungsbau und 

beim gewerbebau verloren gegangen, nachdem die 1990 für die entwick-

lung der Stadt politisch proklamierte blase 1992 geplatzt und die mieten 

in der folge gefallen seien. zu diesen investitionen hätten alle privaten 

investoren – ob franzosen, amerikaner, engländer, Skandinavier oder 

berliner – beigetragen. das eingebrachte eigenkapital der großinvestoren 

sei damals, ähnlich wie heute in amerika, verloren gewesen. die anderen 

seien „mit durchgeschleppt” worden, bis die krise von 2001 bis 200� 

überstanden gewesen sei. 

berlin habe das beste entwicklungspotential in europa, mit niedrigen 

mieten im wohnungs- und gewerbebau und niedrigen kaufpreisen bei 

den hochpreisigen Segmenten der eigentumswohnungen. käufer aus 

genf, new York, Shanghai oder tokio hielten den kaufpreis von wohnun-

gen im diplomatenpark, im hofjägerpalais oder an anderer Stelle gele-

gentlich für die erste rate, bemerkte groth. die vorteile seien die un-

glaublichen grundstücksreserven und die außerordentliche attraktivität 

berlins. zur vielfalt der Stadt gehörten auch die umstrittenen town-

häuser. die hohen zuwachsraten im tourismus zeigten, dass nicht nur 

das ausgezeichnete kulturelle angebot, sondern auch die grandiose 

architektur berlins international einen hohen Stellenwert habe. in keiner 

anderen Stadt seien in einem so kurzem zeitraum seit 1990 bis heute  

so viele weltbekannte architekten tätig gewesen: „ob ich geld verloren 

habe, ist doch egal. alles, was fertig wird, ist ein gewinn für die Stadt. 

also ist es doch ein riesenvorteil für die Stadt, was sie gewonnen hat 

durch das, was wir als projektentwickler über schlimme Jahre hinweg 

dramatisch verloren haben.”

auch groth bedauerte die politische entscheidung gegen die unterstüt-

zung des wohneigentums. ein normalverdiener, der nicht selbst einen 

teil seines kapitals erbringen kann, habe heute keine möglichkeit, ein 

häuschen zu bauen. die programme seien gestrichen worden, obwohl 

berlin nur eine verschwindend geringe eigentumsquote von 12 prozent 

habe, gesamtdeutschland dagegen 42 prozent und Spanien sogar 84 

prozent. die Stadt brauche dringend mehr eigentümer.

über mieterwünsche habe sein unternehmen zahlreiche analysen ge-

macht. als klassischer wohnungsbauer lege es größten wert darauf, dem 

bewohner das gefühl zu vermitteln, dass er in seinem wohnquartier zu-

hause sei, dort seine nachbarschaft habe, „und nicht irgendwo in einer 

quotenwohnung auf einem gewerblichen objekt, obendrauf mit 20 pro-

zent” lebe. die migration mache ihm keine Sorge, sie sei mittlerweile zum 

randproblem geworden. die demographie sei der entscheidende faktor. 

berlin schrumpfe zwar nicht, altere aber dramatisch. dafür müssten 

Stadtentwicklung und bezirke, unter einbeziehung der verschiedenen 

gesellschaftlichen gruppen, im diskurs lösungen erarbeiten und weichen 

stellen. das thema öffentliche räume versus private räume habe in 

berlin immer eine bedeutende rolle gespielt. allerdings müssten die am 

tage öffentlichen räume abends privat werden, um sie pflegen und hohe 

Sicherheit gewährleisten zu können. die groth gruppe habe diese räume 
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deshalb zwischenzeitlich in die eigene nutzung übernommen. es sei eine 

politische aufgabe, diese hochwertigen und mit viel geld geschaffenen 

räume für die bevölkerung ansehnlich zu erhalten. groth bekennt sich zu 

berlin. Sein unternehmen sei „liebend gerne als projektentwickler in 

dieser Stadt”, er blickt optimistisch die zukunft: „die Stadt erhält immer 

mehr internationalen zuspruch, von daher gesehen muss uns nicht 

bange sein.” 

in seiner abschlussbemerkung dankt dr. franz Schoser den referenten 

und diskutanten, allen voran klaus groth: „und wenn klaus groth hier 

eine liebeserklärung an berlin gibt, ist das natürlich grandios, weil das 

auch die zukunft, nicht nur seiner selbst und dieser Stadt und aller 

themen, die wir hier angesprochen haben, angeht.”

Stadtplanung und Stadt- 
architektur vor den  
herauSforderungen von 
demographie und migration

Klaus Groth

bauen bedeutet soziale verantwortung. dieser verant-

wortung haben wir als klassischer bauträger und 

entwickler uns stets bewusst und gern gestellt. unser 

credo ist und bleibt deshalb auch für die zukunft: wir 

bauen für menschen und schaffen für die menschen, 

die in unseren häusern und quartieren leben, wohnen 

und arbeiten, ein lebens- und liebenswertes nachbar-

schaftliches umfeld. 

der mensch mit seinen sich über die Jahre ändernden 

bedürfnissen und lebensgewohnheiten, mit seinen 

unterschiedlichen lebensstilen und lebensformen 

stand deshalb bei unseren planungen und überlegun-

gen stets im mittelpunkt. von jeher war es unser an-

spruch, hochwertige gebäude und identität stiftende 

quartiere zu entwickeln, die funktional und architek-

tonisch mit den anforderungen künftiger nutzer kor-

respondieren.

Klaus Groth
Unternehmer und Stadt-
entwickler, Groth Gruppe,
Berlin
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VorAuSScHAuEnd bAuEn Für Ein HArmoniScHES, 

nAcHbArScHAFtlicHES mitEinAndEr 

und gerade wenn es um städtebauliche aufgaben geht, um die entwick-

lung ganzer quartiere, um neue vorstädte an den Stadträndern oder um 

neue innerstädtische wohnquartiere, müssen nicht nur die bedürfnisse 

der einzelnen käufer oder mieter eine rolle spielen, sondern hier rückt 

vor allem auch das möglichst harmonische, nachbarschaftliche miteinan-

der der menschen in den fokus. 

neben vielen verschiedenen wohn- und geschäftshäusern, die wir im 

laufe unserer mittlerweile mehr als 25-jährigen unternehmensgeschich-

te errichteten, haben wir uns auch mit aufgaben der Stadtentwicklung 

und Stadtplanung befasst und eine reihe umfangreicher vorstädte und 

quartiere entwickelt und gebaut. das sind projekte mit einem langen 

entwicklungszeitraum, mit mehrjähriger vorlauf- und planungszeit, bei 

denen vielfältige einflussfaktoren und anforderungen eine rolle spielen 

und berücksichtigung finden müssen. 

als bauherren müssen wir von daher gesehen immer vorausschauend 

agieren. nicht nur wirtschaftliche und politische veränderungen gilt es  

zu antizipieren, sondern auch demographische determinanten vorauszu-

sehen und zu bedenken. denn nur dann gelingt es, qualitätvolle, nach-

haltige objekte und quartiere zu entwickeln, die auch Jahrzehnte später 

noch den geänderten anforderungen künftiger nutzergenerationen ge-

recht werden. 

QuAlitätVollE, StAdt prägEndE ArcHitEKtur mit 

mEnScHlicHEm mASS iSt AuFtrAg dES bAuHErrn

die architektur spielt dabei eine bedeutende rolle. Sie ist immer in ihrer 

zeitlichen und sozialen dimension zu betrachten und muss nicht nur ak-

tuell und zeitgemäß sein, sondern sollte sich, wenn sie gut ist, sowohl  

in die historisch gewachsene umgebung einfügen als auch möglichst 

zukünftigen ästhetischen ansprüchen genügen. wirklich gute, qualität-

volle architektur verliert nicht, sondern bleibt gute architektur, indem  

sie universellen ästhetischen grundsätzen gehorcht. und wenn sie in 

ihrer funktion und dimension dem menschlichen maß folgt. gerade hier 

kommt dem bauherrn eine bedeutende rolle zu. denn er ist es letztlich, 

der den architekten auswählt und beauftragt, und der dann auch in der 

lage sein muss, eignung und qualität zu erkennen. er ist es, der Städte-

bau und Stadtarchitektur maßgeblich mit prägt – im guten und im 

Schlechten.

dabei geht es natürlich nicht nur um ästhetik, sondern vor allem um die 

nutzungsqualität, um grundrisse, ausstattung und bauliche qualitäten. 

was heute nutzergerecht ist, könnte schon morgen aufgrund veränderter 

bedingungen den anforderungen der nutzer nicht mehr genügen. diese 

künftigen anforderungen vorauszusehen, ist das eine. Spätere umstruk-

turierungen zu ermöglichen für neue, nicht vorhergesehene ansprüche 

und veränderte bedingungen, ist das andere, das die nachhaltigkeit von 

architektur sichert.

flexibilität aber ist – ebenso wie bauliche und ästhetische qualität – 

meistens teuer. es gilt also abzuwägen: wirtschaftlichkeit und effizienz 

gegen die bedürfnisse und wünsche der nutzer. bauen darf aus unserer 

Sicht nie nur als unternehmerische tätigkeit betrachtet werden, die allein 

wirtschaftlichen grundsätzen folgt, sondern ist immer auch eine gesell-

schaftliche aufgabe mit hoher verantwortung. 

gerade in unserer zeit sehen wir, wie schnelllebig insbesondere die  

technik ist, wie schnell vermeintlich bahnbrechende neuerungen bereits 

wieder überholt sind. neue technologien halten unmittelbar einzug in 

wohnungen und büros. energetische Sanierungen werden aus wirtschaft-

lichen erwägungen oder gesetzlichen gründen heraus notwendig. und 

wenn gebäude dafür dann nicht geeignet sind, verlieren sie über nacht 

nicht nur an attraktivität, sondern vor allem an wert. auch diese möglich-

keit zur umrüstung gilt es zu berücksichtigen, wenn man für die zukunft 

bauen will und nicht für baldigen abriss. und das gilt nicht nur für die 

architektur, sondern auch für die planung des gesamten städtebaulichen 

quartiers mitsamt seiner außengestaltung und infrastruktur.

StädtEbAu HEiSSt intEgrAtion untErScHiEdlicHEr 

AnSprücHE und lEbEnSStilE – AucH in dEr ZuKunFt 

besonders interessant wird die aufgabe des bauherrn und entwicklers, 

wenn wir wieder zurückkommen zum faktor mensch und zu den so 

genannten weichen, den sozialen faktoren. auch das schönste und 

funktionalste gebäude gilt nichts, wenn die menschen sich dort nicht 

wohl fühlen, weil das nachbarschaftliche umfeld nicht stimmt, einkaufs-
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möglichkeiten oder eine gute verkehrsanbindung fehlen, wenn das mit-

einander unterschiedlicher nutzungen nicht harmoniert, weil unterschied-

liche bedürfnisse aufeinander prallen. insbesondere diese determinanten 

gilt es zu berücksichtigen, wenn man neue quartiere schafft und damit in 

die entwicklung einer Stadt, eines Standortes entscheidend eingreift. 

deshalb sind wir bei unseren überlegungen immer vor allem von den 

menschen ausgegangen, die unsere häuser und quartiere später einmal 

bevölkern werden. wie können wir, besonders bei gemischten, hetero-

genen Strukturen, alle ansprüche ausreichend berücksichtigen? wie 

werden sich diese in zwanzig oder fünfzig Jahren verändert haben? wie 

passen die menschen, die hier arbeiten und leben, zusammen, können 

sie sich miteinander und nebeneinander wohl fühlen? wie zukunftsfähig 

und wie lebenswert ist das, was wir hier schaffen und gestalten, für den 

einzelnen und für die gemeinschaft? das betrifft das nebeneinander 

unterschiedlicher nutzungen ebenso wie das zusammenleben der gene-

rationen oder das miteinander verschiedener lebensformen und lebens-

umstände, von menschen unterschiedlicher ethnischer oder sozialer her-

kunft. und es betrifft die entwicklung dieser menschen im laufe der zeit, 

die sich ändernden lebensbedingungen, ansprüche und bedürfnisse. all 

das gilt es zu bedenken und zu berücksichtigen. und das versuchen wir 

bei unserer arbeit zu beherzigen und umzusetzen.

einige beispiele sollen unsere philosophie und herangehensweise ver-

deutlichen. Sie zeigen, wie sehr unsere unternehmerische tätigkeit, die 

entwicklung von gebäuden und quartieren, von den aktuellen umstän-

den und bedingungen im lande und in der Stadt, von sozialen, politi-

schen, wirtschaftlichen und demographischen faktoren geprägt und 

beeinflusst ist.

ibA-Quartier rauchstraße – attraktive Architektur im geförderten 

Wohnungsbau 

bereits im rahmen der internationalen bauausstellung iba 1984 haben 

wir neue maßstäbe im öffentlich geförderten wohnungsbau gesetzt. unter 

einbeziehung namhafter internationaler architekturbüros errichteten wir 

in der rauchstraße ein wohnquartier mit relativ kleinteiligem geschoss-

wohnungsbau, dessen wohnungen noch heute wegen der attraktiven 

architektur und der urbanen grünlage unmittelbar am tiergartenrand 

äußerst beliebt und sehr begehrt sind. 

hier ging es darum, auch im rahmen des geförderten wohnungsbaus 

hochwertige, nachhaltige architektur mit hoher wohn- und aufenthalts-

qualität zu schaffen. auch das kann integration bedeuten: sozial schwä-

chere bevölkerungsschichten nicht schon auszugrenzen, indem man sie 

in seelenlose massenwohnbauten pfercht, die schon durch ihre architek-

tur zur vereinsamung führen und den bedürfnissen ihrer bewohner, allen 

voran kindern, Jugendlichen und alten menschen, nicht gerecht werden 

können. die folgen wie vandalismus und erhöhte Jugendkriminalitäts-

raten sind hinlänglich bekannt. in der rauchstraße dagegen gibt es 

funktionierende nachbarschaften, es wurden auch randgruppen inte-

griert wie etwa eine betreute wohngruppe auffällig gewordener Jugend-

licher. und: man sieht es den häusern nicht an, dass es sich um geför-

derten wohnungsbau handelt.

Aktives Stadteilmanagement im ppp-projekt Kirchsteigfeld, potsdam

rund ein Jahrzehnt später, zu beginn der neunziger Jahre, hat die groth 

gruppe im potsdamer Stadtteil drewitz im rahmen eines städtebaulichen 

vertrages mit dem land brandenburg die neue vorstadt kirchsteigfeld 

errichtet – das größte wohnungsbauprojekt der neuen bundesländer mit 

rund �.500 bewohnern auf einer �0 hektar großen fläche. die aufgabe 

war es, einen gegenentwurf zu den bis dahin üblichen großsiedlungen 

vorzulegen und in kürzester zeit ein in sich geschlossenes, funktionie-

rendes quartier zu schaffen einschließlich der gesamten erforderlichen 

technischen und sozialen infrastruktur. auch hier ging es um integration 

durch neue qualitäten im wohnungsbau: es galt für die unterschiedlichs-

ten bevölkerungsschichten, für Junge und alte, familien und alleinste-

hende, sozial Schwache oder hauseigentümer eine neue heimat zu 

schaffen, in der sie alle gern leben und sich wohl fühlen, mit der sie sich 

identifizieren. und wo all diese menschen mit ihren unterschiedlichen 

lebensstilen auch harmonisch und generationenübergreifend miteinander 

leben und kommunizieren – nachbarschaftlich und verträglich. 

So etwas funktioniert in dieser größenordnung nicht ausschließlich über 

ansprechende architektur und außengestaltung. zunächst einmal war 

entscheidend, dass auch die bedingungen für die neuen bewohner le-

benswert waren. zeitgleich mit den wohnungen entstanden über public-

private-partnership Schulen und kindergärten, Sport- und freizeiteinrich-

tungen, Sozialstation und Seniorentreff, großzügige grünflächen, ein zen-

traler marktplatz mit einem nahversorgungszentrum und ein kirchliches 

zentrum mit den gemeinden zweier konfessionen unter einem dach. 
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und schon einige Jahre bevor auch der berliner Senat dies in einzelnen 

bezirken einführte, etablierten wir von uns aus im kirchsteigfeld ein akti-

ves, langfristig agierendes Stadtteilmanagement, das soziale prozesse  

im quartier fördert und steuert. dieses Stadtteilmanagement kümmert 

sich um die bedürfnisse und probleme der unterschiedlichen bevölke-

rungsgruppen im kirchsteigfeld und schafft angebote zur integration und 

kommunikation. es gibt eine reihe von aktivitäten für Senioren – vom 

pc-kurs über gymnastik bis hin zu ausflügen und kulturveranstaltungen. 

Sehr viel energie wird auch in die Jugendarbeit gesteckt mit einem regen 

Sportprogramm und vereinsleben sowie vielfältigen kultur- und freizeit-

angeboten in den verschiedenen Jugendeinrichtungen. insgesamt sorgen 

eine mieterzeitung und ein veranstaltungsprogramm, balkon- und foto-

wettbewerbe, Stadtteilfeste und flohmärkte oder angebote für familien 

und alleinerziehende dafür, dass die bewohner des kirchsteigfeldes sich 

mit ihrem zuhause identifizieren und hier „wurzeln geschlagen” haben.

urbane, durchmischte city-Quartiere für Wohnen und Arbeiten 

in den vergangenen Jahren bis heute ging es für berlin und damit auch 

für uns verstärkt darum, die innenstadt als lebensraum für kinder, 

familien und ältere neu zu beleben und wieder für junge familien, höher 

qualifizierte und besserverdienende attraktiv zu machen. benötigt wer-

den größere, attraktive wohnungen vor allem im gehobenen Segment, 

die den vorhandenen bestand sinnvoll ergänzen. denn nur eine gute 

soziale durchmischung, ein vernünftiger mix aus den unterschiedlichsten 

wohnangeboten für menschen aller alters- und einkommensgruppen mit 

den unterschiedlichsten lebensstilen und lebensformen, eine gestaltung 

weg von der monokultur seelenloser büroviertel und reiner einkaufsstra-

ßen hin zum mit- und nebeneinander von wohnen, leben und arbeiten 

lassen eine Stadt lebendig bleiben und sorgen für eine hohe wohn- und 

lebensqualität. 

das heutige tiergartenviertel zeigt beispielhaft, wie gut eine solch unter-

schiedliche wohnbebauung harmonische nebeneinander funktionieren 

kann. der geförderte wohnungsbau in der rauchstraße befindet sich 

gleich neben den hochwertigen eigentumswohnungen und geschäftshäu-

sern im tiergarten dreieck und köbis dreieck.

lebenswertes Wohnen mit Zukunftswert durch mietergerechte 

revitalisierung – die Wohnanlage belvedere

nachdem der mangel an wohnraum zwischenzeitlich weitgehend behoben 

wurde, haben wir uns aktuell damit befasst, auch bestandsimmobilien, 

die nicht mehr den heutigen anforderungen der mieter entsprachen, wie-

der in begehrten, anspruchsvollen wohnraum umzuwandeln. 

ein hochinteressantes beispiel dafür ist unser objekt „belvedere” in der 

angerburger allee in neu-westend, zwischen Stößensee und olympia-

stadion. hier geht es nicht mehr um förderung, sondern um privates 

engagement, „private Stadtentwicklung” mithin. die 9- bis 21-geschos-

sige wohnanlage mit 832 wohnungen aus dem Jahre 19�9 wurde in  

den letzen monaten komplett und sehr aufwändig saniert und neu gestal-

tet. hier gelang es, ein zur hälfte leer stehendes, desolates objekt mit 

hohem Sanierungsbedarf und vernachlässigter mieterstruktur innerhalb 

von nur zwei Jahren in ein voll vermietetes Schmuckstück mit funktionie-

renden nachbarschaften, einer hohen wohn- und aufenthaltsqualität und 

einer sehr guten Sozialstruktur zu verwandeln. 

vor allem erreichten wir dieses ergebnis durch ein aktives management, 

das die kommunikation der mieter untereinander wieder in gang gesetzt 

und durch vielfältige freizeit- und bildungsangebote ein wir-gefühl unter 

den hausbewohnern hergestellt hat. das vermietungskonzept sah auf-

grund der wohnungsgrößen und zuschnitte vornehmlich mieter im alter 

50+ und familien mit kindern vor. diesen zielgruppen entsprechend 

wurde Serviceleistungen entwickelt und angeboten.

So wurden zum beispiel viele Serviceangebote speziell auf die bedürf-

nisse von Senioren zugeschnitten. dazu zählen etwa ein eigener, sehr 

umfassender altenpflege- und ein ärztedienst, pc- und gymnastikkurse, 

ausflüge und wanderungen. auch die anderen mieter kommen bei mie-

terfesten, Sport- und freizeitangeboten oder kulturellen veranstaltungen 

auf ihre kosten. hinzu kommt eine gute nahversorgung direkt im haus 

mit verschiedenen einzelhandelsgeschäften, einem Supermarkt, einer 

apotheke, einer poststelle sowie gastronomiebetrieben. nicht nur von 

den bewohnern wird das neue zuhause sehr gut angenommen, sondern 

das objekt konnte auch sein image und damit seinen wert deutlich 

optimieren.
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AuSblicK

unser künftiges augenmerk wird weiterhin vor allem darauf gerichtet 

sein, prognosen und zukunftstrends sehr genau zu prüfen und in unseren 

planungen und projekten bedarfsgerecht auf die anforderungen der 

zukunft zu reagieren. ein wesentliches thema unserer künftigen arbeit 

wird sicher der einbezug innovativer, ressourcen sparender energien 

sein. dazu gehört selbstverständlich auch der gesamte bereich der 

neuen technologien, nicht nur in hinblick auf energetische neuerungen, 

sondern auch auf den gebieten der kommunikation und der Sicherheit. 

ganz sicher werden sich neue entwicklungen immer stärker im kleintei-

ligen bereich abspielen durch ein zusammenwirken unterschiedlicher 

demographien, durch immer stärkere individualisierung und diversifi-

zierung auch in den privaten lebensentwürfen. neue wohnformen wie 

mehrgenerationenhäuser, baugruppen und ähnliches werden uns deshalb 

vermutlich ebenso beschäftigen wie ganz neue lösungen für geänderte, 

vielfältige lebensformen und lebensstile. zudem wird das Segment der 

älteren mitbürger aufgrund der demographischen entwicklung eine immer 

bedeutendere rolle auch in der Stadtentwicklung spielen. vieles wird 

darauf hinaus laufen, dass je nach den wirtschaftlichen möglichkeiten 

der bewohner professionelle Serviceleistungen wie pflegedienste und 

ähnliches durch organisierte nachbarschaftshilfe und bürgerschaftliches 

engagement ergänzt werden. 

überhaupt werden der einbezug und das aktive mitwirken der bewohner 

sowohl in die planungen und gestaltung der Stadt als auch in die sozialen 

und kommunikativen prozesse immer stärker notwendig und wünschens-

wert sein. letztlich ist die integration verschiedener lebensformen, von 

zuwanderern und Sozialschwachen vorrangig eine aufgabe an den ein-

zelnen und die gesellschaft. dazu gilt es zunächst einmal einstellungen 

zu ändern, vorurteile und berührungsängste abzubauen, bevor neue 

wohnformen und -angebote überhaupt von der bevölkerung angenom-

men werden.
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