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vorwort

städte und gemeinden sind ein abbild des wandels. einwoh-

nerzahl und soziale struktur, politische systeme und gesell-

schaftliche Zusammensetzung, anforderungen an das ge-

meinwesen und die aufgaben der verwaltung, infrastruktur 

und gebäudesubstanz, wirtschaft und die verfügbarkeit von 

ressourcen – alles unterliegt steten wandlungsprozessen, 

die spuren hinterlassen haben. 

wandel ist notwendig; dennoch erfahren wir die entwick-

lungen unserer gegenwart als tiefgreifende, bisher nie da-

gewesene umbrüche. die demographische entwicklung, die 

internationalisierung der märkte, der strukturwandel in der 

wirtschaft, diverse migrationstrends, der klimawandel usw. 

stellen unsere kommunen vor große herausforderungen  

und werfen fragen auf, die nicht leicht zu beantworten sind: 

wen trifft der Bevölkerungsschwund am stärksten und wie 

reagieren wir darauf? wie bestehen städte und der ländliche 

raum im standortwettbewerb? welche formen der Zusam-

menarbeit und des Bürgerengagements bieten sich an?  

wie bewältigen wir die gestiegenen mobilitätsansprüche im 

einklang mit den ökologischen ressourcen? in welchen Be-

reichen lohnt sich eine stärkere Zusammenarbeit des öffent-

lichen sektors mit privaten?

antworten auf diese fragen zu finden ist aufgabe der stadt- 

und raumentwicklungspolitik. im spagat zwischen kontinui-

tät und der notwendigen anpassung an vielfältige wand-

lungsprozesse muss sie unsere kommunen und regionen 

nachhaltig weiterentwickeln und impulse für die Beeinflus-

sung der rahmenbedingungen setzen. in deutschland gibt 

es zahlreiche Beispiele erfolgreicher stadt- und raument-

wicklungspolitik, aber auch die furcht, vom wandel „abge-

hängt” zu werden. sie zeigt, wie wichtig es ist, sich mit 

fragen der stadt- und raumentwicklung auseinanderzuset-

zen. 
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der arbeitskreises kommunalpolitik der konrad-adenauer-stiftung hat 

dies im rahmen einer tagung anfang september 2009 in cadenabbia  

am comer see getan. weitab von deutschland haben aktive kommunal-

politiker und verwaltungsexperten sowie hochrangige vertreter aus ver-

bänden und der wissenschaft in offener atmosphäre gemeinsam ver-

schiedene perspektiven und herausforderungen der stadt- und raum-

entwicklung diskutiert sowie nach lösungswegen gesucht. 

mit dem vorliegenden Band werden die überarbeiteten vorträge der 

tagung nun einem größeren leserkreis zugänglich gemacht. der arbeits-

kreis will damit anstöße geben, wie kommunen den wandel gestalten 

können. 

Zu danken haben wir allen tagungsteilnehmern für die anregenden, 

mitunter kontroversen gespräche und die sehr gute atmosphäre. ein 

besonders herzlicher dank gilt dabei allen autoren, die sich der mühe 

unterzogen haben, ihre referate und impulse zu verschriftlichen bzw.  

zu überarbeiten. nicht zuletzt möchten wir aber auch den organisatoren 

der tagung danken, die diesen erfahrungsaustausch erst möglich ge-

macht haben. 

wir wünschen den lesern eine anregende lektüre. 

Berlin, im Juni 2010

kommunen im 
standortwettBewerB



STADTIDEE AUf DEM pRüfSTAND

starker veränderungsdruck, der in weiten Bereichen der 

erde zu beobachten ist, führt offensichtlich zu einer welt-

weiten standardisierung der stadtlandschaften. gleichzeitig 

bekommen lokale Qualitäten – das einzigartige von städten 

und stadtregionen – eine ganz neue Bedeutung. die prota-

gonisten beider entwicklungslinien – zum Beispiel interna-

tional agierende investoren auf der einen seite und Bürger 

historischer stadtviertel andererseits – konkurrieren mit-

einander. das stadtbild ist meist ein sichtbarer hinweis 

darauf, wie sich machtverhältnisse über generationen hin-

weg bis heute entwickelt haben.

seit alexander mitscherlich und Jane Jacobs sind die analy-

sen der „unwirtlichkeit unserer städte” hinlänglich bekannt. 

als reaktion auf diese kritik wird heute seltener auf die 

„ideale stadt” gesetzt – auch wenn derartige versuche 

immer wieder spektakulär präsentiert werden. vielmehr 

macht sich bei stadtakteuren resignation breit, wobei 

besonders der politische verzicht auf einen umfassenden 

ansatz zur regelung der kommunalen stadt- und raument-

wicklungspolitik angeprangert wird.

aspekte Zur planung in Zeiten 
der gloBalisierung

Henning Walcha
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OHNE WURZELN KEINE ZUKUNfT

die historisch begründete attraktivität der städte besteht fort. dies  

wird aus der tatsache, dass heute bereits über 50 prozent der weltbevöl-

kerung in städten lebt, sehr deutlich. das kontinuum stadt finden wir 

weltweit – eindrucksvolle Beispiele dafür sind shanghai, san francisco, 

kairo, rom oder köln.

kommunalpolitiker und stadtakteure tun gut daran, sich intensiv mit den 

in letzter Zeit realisierten sowie mit den geplanten projekten in anderen 

ländern und kulturkreisen zu befassen. die realität macht deutlich, dass 

der imperativ Lernen von positiven wie von negativen Beispielen viel zu 

selten das eigene professionelle handeln bestimmt.

pROBLEME ALS ANSpORN

keine auch noch so historisch verwurzelte stadt ist vor entwicklungsbrü-

chen gefeit. Besonders betroffen sind natürlich städte mit einer vielzahl 

wirtschaftlicher aktivitäten. hinsichtlich derartiger diskontinuitäten ist 

shanghai – der standort der eXpo 2010 mit dem motto „Better city, 

Better life” – in den letzten Jahrzehnten zu einem paradebeispiel gewor-

den. 

drastische entwicklungsbrüche können für die menschen vor ort pro-

bleme beseitigen, sie können jedoch auch die ursache für gravierende 

neue probleme sein. Bürgermeister und stadtverantwortliche sind in 

solchen – oft nicht voraussehbaren situationen – besonders herausge-

fordert, weitsicht unter Beweis zu stellen. die heute so oft angemahnte 

nachhaltigkeit findet hier ein wichtiges aufgabenfeld: funktionalität ge-

hört in diesem Zusammenhang ebenso dazu wie ein sozial ausgewogener 

und gesunder lebensraum.

MASTERpLäNE ZUR IDENTITäTSfINDUNG

alleingänge von städten oder gar Zweikämpfe sind in Zeiten starker 

strukturbrüche besonders kontraproduktiv. eine wirtschaftlich prospe-

rierende und gleichzeitig kooperative stadt hat vielmehr gute chancen, 

eine ganze region an sich zu binden und positiv zu beeinflussen. in 

phasen problematischer umbrüche in der kernstadt werden ganze re-

gionen mit problemen überzogen, die nur durch regionale kooperation 

gelöst werden können.

stadt- bzw. metropolregionen können dabei zu körperschaften werden, 

die sich selbst regieren und sich nicht mehr nach herkömmlichen denk- 

und planungsmustern richten. regionen müssen wege für die festlegung 

ihrer langfristigen hauptziele finden und dann auf die schrittweise ver-

wirklichung dieser Ziele konsequent und verantwortungsvoll hinarbeiten.

fAZIT

die rolle der städte wird in Zeiten zunehmender globalisierung immer 

wichtiger. städte können aus prägender historischer tradition standort-

vorteile entwickeln. staatliche und kommunale „managementfehler” 

führen leider viel zu häufig zum verlust dieser vorteile.

regionale, nationale und internationale städtenetzwerke sind mehr denn 

je erfolgsnotwendig im schärfer werdenden konkurrenzkampf unter den 

städten.

staatliche politik hat aufgrund internationaler verflechtungen die ent-

scheidende verantwortung bei der sicherung der Zukunftsfähigkeit der 

städte und stadtregionen. ohne die partnerschaftliche kooperation mit 

der kommunalpolitik werden dabei chancen schnell verspielt.

eine attraktive „städtische Zukunft” lässt sich nur durch umfassende 

entwicklungsstrategien sicherstellen, die gegenseitig abgestimmt von 

allen politikebenen – lokal bis international (eu) – kreativ geschaffen 

werden.

internationaler ideen- und erfahrungsaustausch ist für die sicherung 

der „Zukunft stadt” unumgänglich. die heutige praxis zeigt deutlich,  

dass dabei noch große „optimierungsreserven” bestehen, die dringend 

und verantwortungsbewusst genutzt werden müssen.



cloppenBurg ist anders

die demographische entwicklung der stadt und region 

cloppenBurg

Wolfgang Wiese

umgeben von waldiger, an typisch norddeutschen natur-

schönheiten reicher landschaft liegt die kreisstadt cloppen-

burg im Zentrum des oldenburger münsterlandes. auf 

70,5 Quadratkilometern fläche leben rund 33.000 einwoh-

ner.

Abbildung 1: Blick auf den Park der Stadt Cloppenburg

Quelle: Stadt Cloppenburg.
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Abbildung 3: Junge Familie aus Cloppenburg

Quelle: Stadt Cloppenburg.

für die Bevölkerungsentwicklung prognostiziert das Berlin-institut der 

cloppenburger region im gegensatz zur allgemeinen entwicklung in 

deutschland einen kontinuierlichen geburtenüberschuss. mit einer ferti-

litätsrate von 1,8 kindern je frau kann sich der landkreis cloppenburg 

als kinderfreundlichster kreis im lande geben. in der stadt cloppenburg 

wurden sogar 1,92 kinder je frau registriert.

von 1990 bis 200� hat sich die Bevölkerung um fast 30 prozent vergrö-

ßert. Bis 2020 werden weitere Zunahmen von rund 8 prozent prognosti-

ziert (siehe abbildung � und 5).

Zentral in der stadt befindet sich das über die grenzen niedersachsens 

hinaus bekannte museumsdorf cloppenburg mit einer eindrucksvollen 

sammlung historischer gebäude (abbildung 2).

Abbildung 2: Museumsdorf Cloppenburg

Museumsdorf Cloppenburg
Das Niedersächsische Freilichtmuseum

Das Museumsdorf Cloppenburg ist mehr 
als eine Sammlung historischer Gebäude

Hof  Wehlburg Hof Haake Kappenwindmühle

www.museumsdorf.de
Quelle: Stadt Cloppenburg.

durch die verkehrslage begünstigt hat sich die stadt in den vergangenen 

Jahrzehnten von einem fast ausschließlich agrarisch strukturierten stand-

ort zu einem leistungsstarken und modernen handels- und gewerbe-

standort entwickelt.

cloppenburg bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern ein breites angebot 

an ausbildungs- und arbeitsplätzen, sehr gute einkaufsmöglichkeiten und 

ein attraktives Bildungs- und freizeitangebot.

die kreisstadt cloppenburg ist etwas Besonderes. nicht nur für die dort 

wohnenden, für politik, verwaltung und wirtschaft, sondern vor allem für 

junge familien. als junge und wachsende stadt ist auch die altersstruk-

tur außergewöhnlich und beeindruckend. das sucht im ganzen Bundes-

gebiet seinesgleichen (abbildung 3).

1

Familie Weis
aus Cloppenburg mit 
ihrem Bürgermeister
Dr. Wolfgang Wiese
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eine der größten deutschen tageszeitungen betitelte den Bürgermeister 

der stadt cloppenburg daher als „Babymeister”.

im vergleich mit anderen regionen deutschlands verzeichnen stadt und 

landkreis neben dem anhaltenden geburtenüberschuss und den wande-

rungsgewinnen ebenso einen anstieg der Beschäftigungszahlen. die 

arbeitslosenquote liegt beständig unter dem Bundes- und landesdurch-

schnitt (abbildung 6).

Abbildung 6: Arbeitslosenquote

Arbeitslosenquoten
Geschäftsstelle Cloppenburg
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Quelle: Stadt Cloppenburg

das Berlin-institut verglich in seiner studie „land mit aussicht” unter-

schiedliche regionen anhand ausgewählter indikatoren. in der gesamt-

bewertung erzielte das oldenburger münsterland, bestehend aus den 

landkreisen cloppenburg und vechta, als einzige region eine gute Be-

wertung (abbildung 7).

Abbildung 4: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2004 bis 2010

Quelle: Die demografische Lage der Nation. Wie zukunftsfähig sind Deutschlands 
Regionen. Daten. Fakten. Analysen. Herausgegeben vom Berlin-Institut für Bevöl-
kerung und Entwicklung.  2006 Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

Abbildung 5: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2020

Quelle: Die demografische Lage der Nation. Wie zukunftsfähig sind Deutschlands 
Regionen. Daten. Fakten. Analysen. Herausgegeben vom Berlin-Institut für Bevöl-
kerung und Entwicklung.  2006 Deutscher Taschenbuch Verlag, München.
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in der studie heißt es abschließend: „das oldenburger münsterland spielt 

damit als ländliche region eine ungewöhnliche rolle, sowohl im deut-

schen wie im europäischen maßstab. dabei zeigt die geschichte, dass 

alles auch ganz anders hätte kommen können”.

denn das oldenburger münsterland war einer der ärmsten und struktur-

schwächsten landstriche deutschlands. einfallsreichtum, fleiß und mut 

zum risiko waren eigenschaften der menschen, diese aussichtslos schei-

nende situation zu ändern. die eisenbahn und der kunstdünger verhalfen 

der region zu einer zunächst beschaulichen entwicklung. strukturhilfe-

maßnahmen, veredelungswirtschaft, handwerkliches können und tatkraft 

führten das oldenburger münsterland aus der isolation und schafften 

eine starke wirtschaftsregion.

doch was steckt hinter dem erfolg? sicher ist, so schreibt die studie  

des Berlin-instituts, „dass im oldenburger münsterland familie, fleiß, 

arbeitsethos, heimatverbundenheit, solidarität und religion eine große 

rolle spielen. die eigenschaften der gesellschaft sind nicht unabhängig 

von der geschichte der region zu betrachten”.

traditionelle werte und familienverbünde prägen die gesellschaft. aktive 

Bürgerverantwortung, ehrenamtliches engagement, gegenseitige wert-

schätzung erzeugen ein positives „wir-gefühl” und beeinflussen eine 

positive entwicklung. das ist im oldenburger münsterland besonders 

deutlich zu spüren (abbildung 8).

das oldenburger münsterland versteht sich nicht als modell, das auf 

andere regionen übertragbar wäre. Jede region hat für sich typische 

eigenschaften und entwicklungsmöglichkeiten. das oldenburger münster-

land zeigt, dass der ländliche raum durchaus eine alternative zum ver-

dichteten raum darstellen kann. das oldenburger münsterland will kein 

vorbild sein, sondern kann allenfalls orientierungshilfen oder handlungs-

empfehlungen bieten.

folgende thesen lassen sich daraus ableiten: 

gleichwertige lebensbedingungen in stadt und land gibt es nicht  

und hat es wahrscheinlich noch nie gegeben.

der demographische wandel verschärft die regionalen und kommuna-

len unterschiede.





Abbildung 7: Regionen im Vergleich

Quelle: Glander, Marie-Luise / Hoßmann, Iris: Land mit Aussicht. Was sich von dem 
wirtschaftlichen und demografischen Erfolg des Oldenburger Münsterlandes lernen 
lässt. – Berlin: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2009.

so wurde festgestellt, dass das oldenburger münsterland das mit ab-

stand kinderreichste gebiet deutschlands ist, mit einer sehr jungen 

altersstruktur. der anteil der unter Zwanzigjährigen ist überproportio- 

nal hoch, der anteil der über 65-Jährigen überproportional tief. es ist 

geprägt von einem hohen wanderungsgewinn. der anteil der weiblichen 

erwerbspersonen liegt über dem Bundesdurchschnitt.

seit Jahrzehnten weist das oldenburger münsterland eine positive wirt-

schaftsbilanz auf, verbunden mit geringen arbeitslosenzahlen. der anteil 

hoch qualifizierter arbeitskräfte ist im oldenburger münsterland typisch 

ländlich niedrig. auch die wirtschaftskraft, gemessen am Bruttoinlands-

produkt je erwerbstätigen, ist ländlich eher schwach. Bei dem vorhan-

densein von kinderbetreuungsplätzen bildet das oldenburger münster-

land sogar das schlusslicht.
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Abbildung 9: Bevölkerungsentwicklung 2003 bis 2020 in den Landkreisen 

und kreisfreien Städten (in Prozent)

Quelle: Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. 
Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. – Gütersloh: Bertels-
mann-Stiftung, 2006. – S. 15.

städte und gemeinden müssen sich aktiv um die gestaltung des  

demographischen wandels kümmern.

Abbildung 8: Begünstigende Faktoren



Quelle: Glander, Marie-Luise / Hoßmann, Iris: Land mit Aussicht. Was sich von dem 
wirtschaftlichen und demografischen Erfolg des Oldenburger Münsterlandes lernen 
lässt. – Berlin: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2009.

der ländliche raum wird sich sehr unterschiedlich entwickeln. allein die 

Bevölkerungsentwicklung stellt sich regional sehr unterschiedlich und 

zeitversetzt dar: schrumpfung und wachstum liegen dicht beieinander 

(abbildung 9).

die Bertelsmann-stiftung zeigt in ihrem „wegweiser demographischer 

wandel 2020” handlungsfelder auf, auf deren grundlage konzepte und 

handlungsstrategien entwickelt werden können. sie stellen eine hilfe dar, 

sollen orientierung sein. städte und gemeinden müssen die herausfor-

derungen des demographischen wandels annehmen, ihre situation 

erkennen und eine auf ihre örtliche situation abgestimmte entwicklung 

aktiv gestalten (übersicht 1).
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auch die typisierung von städten und gemeinden kann handlungsansät-

ze aufzeigen und für die gestaltung der Zukunft hilfreich sein (übersicht 

2 und 3).

Übersicht 2: Typisierung von Städten und Gemeinden

Städte und Gemeinden mit 5.000 bis 100.000 Einwohnern Anzahl prozent

typ 1 stabile mittelstädte und regionale Zentren mit  
geringem familienanteil

51� 17,9

typ 2 suburbane wohnorte mit hohen wachstums- 
erwartungen

90 3,1

typ 3 suburbane wohnorte mit rückläufigen wachstums- 
erwartungen

261 12,5

typ � schrumpfende und alternde städte und gemeinden  
mit hoher abwanderung

352 12,2

typ 5 stabile städte und gemeinden im ländlichen raum  
mit hohem familienanteil

7�0 25,7

typ 6 städte und gemeinden im ländlichen raum  
mit geringer dynamik

579 20,1

typ 7 prosperierende städte und gemeinden im  
ländlichen raum

165 5,7

typ 8 wirtschaftlich starke städte und gemeinden mit  
hoher arbeitsplatzzentralität

71 21,5

typ 9 exklusive standorte 5 0,2

gesamt 2877 100,0

Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern Anzahl prozent

typ 1 stabile großstädte mit geringem familienanteil 21 25,6

typ 2 schrumpfende großstädte im postindustriellen  
strukturwandel

19 23,2

typ 3 schrumpfende und alternde ostdeutsche großstädte 5 6,1

typ � prosperierende wirtschaftszentren 19 23,2

typ 5 stabile großstädte mit hohem familienanteil 11 13,�

typ 6 aufstrebende ostdeutsche großstädte mit wachstums-
potenzialen

7 8,5

gesant 82 100,0

Quelle: Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. 
Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. – Gütersloh: Bertels-
mann-Stiftung, 2006.

Übersicht 1: Fünf Handlungsfelder 

1. Zukunftsorientierte Seniorenpolitik

Jede kommune in deutschland wird vom alterungsprozess der  
gesellschaft betroffen sein. eine zukunftsorientierte kommunale 
seniorenpolitik ist daher als zentrale kommunale Querschnitts-
aufgabe anzusehen, die von der Bau- und verkehrsplanung bis  
zu Bildungs- und gesundheitsthemen reicht. die aktivierung der 
potenziale älterer menschen steht dabei besonders im fokus.

2. Kinder- und familienfreundliche politik

das thema kinder- und familienfreundlichkeit wird für kommunen 
mehr und mehr zum standortfaktor. eine kinder- und familien-
freundliche kommune bedeutet weit mehr, als die kinderbetreu-
ung zu verbessern. es kommt auf ein klares Bekenntnis zur Ziel-
gruppe an und erfordert, ein umfassendes und integriertes ange- 
bot zu realisieren.

3. Ausbalanciertes Infrastrukturmanagement

die Bevölkerungsstruktur in den kommunen verändert sich. eine 
zielgruppenorientierte infrastrukturausstattung wird damit zum 
entscheidenden faktor für ihre tragfähigkeit insgesamt, aber auch 
für die attraktivität der kommune. art und umfang von neu zu 
schaffenden, zu erhaltenden oder anzupassenden einrichtungen 
müssen genau analysiert und auf die regionale situation ausge-
richtet werden. regionale kooperationen sind frühzeitig mitzuden-
ken und zu realisieren.

4. Urbanität und flächenentwicklung

alle kommunen haben im demographischen wandel die zentrale 
aufgabe, ihre flächenentwicklung aktiv zu steuern. hier gilt es, 
dem grundsatz „innenentwicklung geht vor außenentwicklung”  
zu folgen. konkret bedeutet das eine Begrenzung der siedlungs-
entwicklung außerhalb der Zentren und investitionen in erhalt  
und ausbau der urbanen Zentren. so werden lebenswerte und  
lebendige Quartiere zu standortfaktoren für die städte und ge-
meinden.

5.  Sozialer Segregation entgegenwirken und aktive Integrations-
politik betreiben

segregation und integration gehören insbesondere in den groß-
städten, aber auch in vielen kleineren städten zu den wichtigsten 
kommunalen handlungsfeldern. hier geht es prioritär darum, eine 
sozial stabile und integrative stadtteilpolitik zu etablieren und im 
sinne ganzheitlicher ansätze neu auszurichten.

Quelle: Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. 
Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. – Gütersloh: Bertels-
mann-Stiftung, 2006. – S. 9.
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demographietypen für städte  
und gemeinden

prioritäre handlungsansätze

cluster 7: 
prosperierende städte und gemeinden  
im ländlichen raum

1.  sensibilisierung starten und strategische  
Zukunftsvorsorge betreiben

2.  hochwertige Bildungs- und Qualifizierungs- 
angebote sicherstellen

3.  siedlungsentwicklung und interkommunale 
kooperation forcieren

cluster 8: 
wirtschaftlich starke städte und gemeinden 
mit hoher arbeitsplatzzentralität

1.  siedlungs- und flächenmanagement etablie-
ren und interkommunale kooperation forcieren

2.  wirtschaftsförderung und -entwicklung regio-
nal denken

3.  vereinbarkeit von Berufs- und arbeitswelt  
gestalten

�. hochwertiges Bildungsangebot sicherstellen

cluster 9: 
exklusive standorte

aufgrund hervorragender rahmenbedingungen 
keine empfehlungen

Quelle: Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. 
Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. – Gütersloh: Bertels-
mann-Stiftung, 2006. – S. 60.

Abbildung 10: Werte

Quelle: Stadt Cloppenburg.

Übersicht 3: Matrix der Handlungsempfehlungen für die Kommunen  

mit 5.000 bis 100.000 Einwohnern

handlungsempfehlungen für alle cluster

aufgrund der sich abzeichnenden entwicklungen ist es für städte und gemeinden 
aller demographietypen erforderlich, maßnahmen zur stärkung der kinder- und 
familienfreundlichkeit zu ergreifen und die Bausteine einer zukunftsorientierten 
seniorenpolitik vor ort in praktikable modelle zu überführen. darüber hinaus er-
geben sich für die kommunen folgende handlungsempfehlungen:

demographietypen für städte  
und gemeinden

prioritäre handlungsansätze

cluster 1: 
stabile mittelstädte und regionale Zentren  
mit geringem familienanteil

1.  funktion als regionales Zentrum sichern und 
ausbauen

2. position als wirtschaftszentrum stärken
3.  profilierung als attraktiver wohnstandort für 

familien vorantreiben

cluster 2: 
suburbane wohnorte mit hohen wachstums-
erwartungen

1.  zukunftsrobuste entwicklungsstrategien  
erarbeiten

2.  flexible kostenbewusste siedlungsstrukturen 
etablieren

3.  regionale kooperation fördern

cluster 3: 
suburbane wohnorte mit rückläufigen 
wachstumserwartungen

1.  siedlungs- und flächenmanagement sowie 
interkommunale kooperation forcieren,  
flächenmanagement in regionaler verant- 
wortung betreiben

2.  entwicklung der infrastruktur frühzeitig  
steuern

3.  Balance zwischen Berufs- und arbeitswelt  
gestalten

�. attraktivität des standortes stärken

cluster �: 
schrumpfende und alternde städte und 
gemeinden mit hoher abwanderung

1. infrastruktur anpassen
2.  öknomische Basis der kommunen neu  

definieren
3.  konzentration auf zentrale orte und sied-

lungsstruktur
�.  zukunftsrobuste regionale siedlungsstrukturen 

entwickeln
5. regionale verwaltungskooperationen aufbauen
6.  arbeitsteilige übernahme zentralörtlicher 

funktionen etablieren

cluster 5: 
stabile städte und gemeinden im ländlichen 
raum mit hohem familienanteil

1.  profilierung als kinder- und familienfreund-
licher wohnort vorantreiben

2.  flächen- und infrastrukturmanagement  
etablieren

3.  sensibilisierung starten und strategische  
Zukunftsvorsorge betreiben

cluster 6: 
städte und gemeinden im ländlichen raum 
mit geringer dynamik

1.  konzentration auf strategische handlungs-
prioritäten und kernfunktionen

2.  identität und bürgerschaftliches engagement 
fördern

3. soziale und technische infrastruktur anpassen
�.  interkommunale und regionale kooperation 

forcieren
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die stadt cloppenburg und das oldenburger münsterland haben ihre 

werte erkannt und schätzen sie. die frage ist, wie es weitergeht und 

wie auf künftige herausforderungen reagiert wird.

wir kennen unsere werte. wir kennen unsere menschen. das sind gute 

voraussetzungen für eine positive Zukunft.

Abbildung 11: Investitionsklima

Quelle: Stadt Cloppenburg.



wirtschaftlicher struktur- 
wandel Zur wissensökonomie 

eine herausforderung für städte und regionen

Hans Joachim Kujath

VON DER INDUSTRIE- ZUR WISSENS- 

GESELLSCHAfT

moderne gesellschaften sind durch einen tiefgreifenden 

strukturwandel gekennzeichnet, der als eine entwicklung 

von der industrie- zur wissensgesellschaft beschreibbar  

ist. in Zeiten eines zunehmenden wettbewerbsdrucks auf 

unternehmen, städte und ganze regionen stehen gesell-

schaftliche und politische akteure vor der aufgabe, die ent-

wicklung zu einer wissensgesellschaft gezielt zu fördern und 

zu gestalten. davon ist in besonderer weise auch die loka- 

le ebene berührt, auf der die verschiedenen dimensionen 

dieses wandels gebündelt in erscheinung treten. lokale 

akteure aus wirtschaft, politik, verwaltung und der Zivil-

gesellschaft sind herausgefordert, sich vorausschauend 

diesen veränderungsprozessen zu stellen.

im Zentrum dieses wandels steht der umbau der wirtschaft. 

Zahlreiche alte und neue Branchen aus der industrie und 

den dienstleistungen bilden inzwischen den kern einer 

neuen Wissensökonomie, die sich zu einem neuen wirt-

schaftlichen wachstumsträger entwickelt und wohlstand, 
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steigende einkommen und ein hohes Beschäftigungsniveau verspricht. 

aber auch die meisten anderen Branchen, die sogenannten anwender-

branchen, die nicht selbst zu den wirtschaftlichen innovationsmotoren 

gehören, können inzwischen nur überleben, wenn sie in einem hohen 

maße „wissensintensiv” werden und ihre wissensbestände kontinuierlich 

erneuern. in der wirtschaft wird wissen zum zentralen produktions-

faktor, zu einem immateriellen gut (ware) und zu einer dienstleistung. 

wissen wird damit zu einem entscheidenden wettbewerbsfaktor. dies 

wirft fragen zu Bildung und lernen sowie zu den transferkanälen des 

wissens aus unterschiedlichen wissensdomänen in die lokale und regio-

nale wirtschaft auf. trotz der wachsenden Bedeutung des wissens und 

der wissensökonomie ist relativ wenig über die art und weise, wie sich 

die wissensökonomie organisiert, welche faktoren erfolge und miss-

erfolge bzw. die dynamik der wissensökonomie beeinflussen und welche 

ausdrucksformen die wissensökonomie im geographischen raum an-

nimmt, bekannt. 

ich will mich deshalb in mehreren schritten der wissensökonomie, ihrer 

entwicklungsdynamik, ihren ansprüchen an den städtischen raum und 

den daraus folgenden konsequenzen für die örtliche politik nähern. Zu-

nächst wird der strukturwandel zur wissensökonomie behandelt und  

ein Zusammenhang mit der wettbewerbsfähigkeit von regionen herge-

stellt. es folgt eine differenzierte Betrachtung der wissensökonomie, aus 

der sich spezialisierungen ableiten. anhand von regionalisierten daten 

der Beschäftigtenstatistik werden schließlich die räumlichen verteilungs-

muster der wissensökonomie mit hilfe einer clusteranalyse erfasst. 

hierzu ist der gesamtkomplex der wissensökonomie in vier funktionale 

teilsysteme aufgegliedert worden, mit denen sich regionale spezialisie-

rungsmuster und die herausbildung eines neuen städtesystems in der 

wissensökonomie nachweisen lassen. abschließend werden einige über-

legungen zur kommunalen steuerung wissensökonomischer entwick-

lungspfade angestellt.

NEUE RäUME DER WISSENSÖKONOMIE

im Zentrum der wissensbasierten wirtschaft – der wissensökonomie – 

steht nicht mehr die Bearbeitung eines gegenstandes – produktivitäts-

fortschritte und wirtschaftliches wachstum werden nicht mehr allein 

durch maximale ausnutzung von economies of scale, billige rohstoffe, 

disziplinierte billige arbeitskräfte und durch eine „taylorisierte” arbeits-

organisation erreicht. vielmehr ist es das intellektuelle kapital, das die 

entwicklung der unternehmen, ihr wachstum, ihre wertentwicklung und 

ihre standortwahl bestimmt. 

wissen wird heute bewusst als ressource auf allen denkbaren wirtschaft-

lichen aktionsfeldern professionell eingesetzt und weiterentwickelt. im 

mittelpunkt stehen die kenntnisse, der einfallsreichtum der wissens-

arbeiter sowie die fähigkeit der unternehmen, deren wissen zu adaptie-

ren und unterschiedliche wissensbestände zu neuen, nützlichen wissens-

basierten produkten und dienstleistungen zusammenzuführen. die 

leistung der wissensökonomie bzw. wissensarbeit besteht darin, dass  

sie systematisch an der identifizierung von problemen und deren lösung 

arbeitet sowie sich auf das makeln von Beziehungen konzentriert (for-

scher, designer, softwareentwickler, ingenieure, werbefachleute, Berater, 

projektentwickler, informatiker usw.). reflexivität und systematisches 

forschendes arbeiten zeichnen die wissensarbeit aus. ihre folge ist, dass 

sich innovationszyklen in der wirtschaft beschleunigen und beständig 

neue güter – angereichert mit neuesten ideen – erzeugt werden, um so 

vorübergehend wissensvorsprünge zu erreichen. 

wissen stellt immer weniger einen absoluten wert dar als vielmehr einen 

relativen (in form eines wissensvorsprungs), der sich nur zeitweise rea-

lisieren lässt und danach drastisch an wert verliert. aufgrund kontinuier-

licher revision und innovation in der wissensarbeit hat professionelles 

wissen heute nur noch eine grob geschätzte halbwertszeit von drei bis 

fünf Jahren, in vielen technologiebereichen sogar eine noch kürzere. 

erzeugung, anwendung und revision von wissenskomponenten haben 

sich also zu integralen Bestandteilen der wissensproduktion entwickelt.1 

ein Blick auf die anteile von sachkapital und intellektuellem kapital in 

börsennotierten unternehmen kann einen eindruck über die zunehmende 

abhängigkeit der unternehmen von ihrer wissensbasis und von ihrer 

unsicherheit, diese Basis über einen längeren Zeitraum dynamisch wei-

terentwickeln zu können, vermitteln (siehe abbildung 1).

in der abbildung werden die Buchwerte der firmen, in denen vor allem 

die sachwerte enthalten sind, dem marktwert der firmen gegenüberge-

stellt. die differenz wird dem intellektuellen kapital oder dem in der 

firma gebundenen wissen zugerechnet.
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Abbildung 1: Anteil des intellektuellen Kapitals am Wert des  

Unternehmens

Quelle: Nach Helin, Andre: Quality and Measurement of Intellectual Capital at an 
Accounting Firm supplying an Intellectual Product. In: Kwiatkowski, Stefan / Stowe, 
Charles (Hrsg.): (2001): Intellectual Product and Intellectual Capital. – Warschau: 
Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2001. – S. 237-
271, hier S. 247.

Betrachten wir die räumliche dimension dieses vorgangs, so zeigt sich 

die große Bedeutung der örtlichkeit bzw. der region als wissensbasis. 

mit der wissensbasis sind (1) das wissens- und erfahrungspotential der 

erwerbsfähigen Bevölkerung einer region (humankapital) gemeint, die 

sich in den arbeitsprozessen weiterentwickeln. dieses wissen ist an 

personen gebunden und besitzt eine starke räumliche Bindung. damit 

sind (2) in der region verankerte forschungs- und entwicklungsanstren-

gungen in den firmen sowie in öffentlichen hochschulen und wissen-

schaftseinrichtungen gemeint, über die neuartige problemlösungen er-

arbeitet werden. des weiteren sind (3) die Bildungs- und weiterbildungs-

anstrengungen innerhalb der region – nicht nur in fachlicher hinsicht, 

sondern auch im hinblick auf die vermittlung der fähigkeit, in interkultu-

rellen globalen kontexten zu agieren – von größter Bedeutung. schließ-

lich sind (�) die internationalen vernetzungen des regionalen wissens-

systems von besonderem wert, liefern sie doch neue wissensinputs, die 

lernprozesse bei den regionalen akteuren anregen. 
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regionen ohne eine an internationalen standards sich messende wis-

sensbasis, die sich mit dem lokalen besonderen und oft einmaligen 

impliziten wissen verbinden kann (lokale komponente von wissen), 

dürften folgerichtig besonderen entwicklungsrisiken ausgesetzt sein,  

weil für die ortsansässigen firmen damit die möglichkeiten für lern- und 

innovationsprozesse, für die gewinnung neuer einsichten und damit für 

den wirtschaftlichen erfolg begrenzt sind. erfolgreiche und wettbewerbs-

starke regionen besitzen dagegen eine ausdifferenzierte wissensbasis, 

die sich als antwort auf unterschiedliche wirtschaftliche herausforderun-

gen rekombinieren lässt und somit neue innovations- und wachstums-

felder eröffnet. regionen dieses typs zeichnen sich durch eine große 

flexibilität und anpassungsfähigkeit aus, das heißt, den firmen bietet 

sich hier eine große optionsvielfalt zur Zusammenführung unterschied-

lichsten wissens für neue aufgaben und innovative produkte und dienst-

leistungen. 

im allgemeinen gelten die großstädte und ihre einzugsbereiche (poly-

zentrische metropolregionen) auch aufgrund ihrer magnetwirkung auf 

hochqualifizierte als regionentypen, in denen die schnell wechselnden 

anforderungen in Bezug auf die mobilisierung von neuem wissen leich- 

ter gelingt und die wirtschaftlichen entwicklungsperspektiven richtung 

wissensökonomie besonders günstig sind. diese regionen werden in der 

wissenschaftlichen debatte als sticky places der wissensökonomie be-

schrieben, einerseits weil die akteure hier mit geringen suchkosten 

persönliche kontakte zu anderen akteuren herstellen können, anderer-

seits weil diese stadtregionen eine große optionsvielfalt an kommuni-

kationspartnern und wissensquellen bieten, die für disziplinübergreifende 

wissensverbindungen genutzt werden können.2 großstadtregionen schei-

nen also in mehrfacher hinsicht den austausch und die anwendung von 

wissen zu begünstigen, denn sie bieten räumliche nähe zwischen den 

wissensträgern, verbunden mit einem großen ressourcenreichtum, der 

sich für die wissensteilung sowie für lern- und innovationsprozesse 

nutzen lässt.3 aus dieser sicht wirken auch die neuen kommunikations- 

und transporttechnologien den agglomerationstrends nicht entgegen, 

sondern stützen sogar die hervorgehobene stellung großstädtischer 

standorte. diese entwickeln sich wegen ihres großen Bedarfs an welt-

weiten kontakten und verbindungen zu den führenden infrastrukturkno-

ten der telekommunikation und des verkehrs. sie können sich auf diese 

weise als knotenpunkte globaler wissensströme sowie als wissens- und 

informationsmarktplätze, an denen global verteiltes wissen zusammen-

geführt wird, profilieren.�
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Zur frage, welche rolle den kleineren städtischen regionen zufällt, die 

sich zwischen metropolitanen großstadtregionen in ländlich geprägten 

regionen befinden, liegen hingegen bisher nur wenige arbeiten vor,5  

und über die ländlichen regionen gibt es bisher keine gesicherten er-

kenntnisse. in der regel wird angenommen, dass sie im wettbewerb  

mit den metropolitanen großstadtregionen zurückfallen, entweder weil 

ihre wissensbasis insgesamt so schmal ist, dass sich hier keine wett-

bewerbsfähigen wissensbasierten wirtschaftscluster entwickeln können, 

oder weil die abhängigkeit von einer Branche und häufig sogar einem 

globalen kunden (beispielsweise maschinenbau, automobilzulieferer)  

so groß ist, dass ein lock in-effekt entsteht, der die entwicklung neuer 

produkte und dienstleistungen in anpassung an schnell wechselnde 

märkte behindert. vermutet wird folglich eine sich noch verstärkende 

räumliche hierarchisierung, die mit einer weiter fortschreitenden räum-

lichen konzentration von wissensintensiven dienstleistungen und for-

schungsintensiven produktionen in den metropolen und ihrem umland 

einhergeht.6 

gegen diese einschätzung sprechen allerdings die innerhalb eines Bran-

chenschwerpunktes sich verbergende vielfalt und flexibilität der wirt-

schaft gerade auch in vielen ländlichen regionen. in deutschland finden 

sich einerseits in vielen ländlichen regionen relativ krisenresistente 

industrien wie die medizintechnik (tuttlingen) und andererseits viele 

firmen des hochtechnologiebereichs wie der spezialmaschinenbau, der 

in seinen jeweiligen segmenten oft konkurrenzlos ist, das heißt, eine 

monopolstellung auf den weltmärkten einnimmt. in regionen dieses  

typs sind zudem mittelständische firmen konzentriert, die sich zuneh-

mend in die weltmärkte einbinden und mit ihrer kleinserienfertigung  

den wechselnden strömungen der globalen nachfrage oft besser folgen 

können als die großen multinationalen konzerne. die ländlichen regionen 

und ihre städte haben also weniger mit ihrem schmaleren technologisch-

wirtschaftlichen spezialisierungspfad zu kämpfen. ihr problem ist viel-

mehr, für die notwenige Qualifikationsentwicklung der hier lebenden 

erwerbsbevölkerung, also für eine ausreichend große und dynamische 

wissensbasis, zu sorgen. dies heißt, nur jene regionen, die sich gleich-

zeitig als Bildungs- und wissenschaftsstandort zum Beispiel auch durch 

dezentralisierung von hochschulen profilieren und große anstrengungen 

unternehmen, um die hochqualifizierten an die region zu binden, haben 

auch längerfristig eine chance, sich als robuster standort der wissens-

ökonomie zu behaupten. regionale entwicklungsstrategien in den länd-

lichen regionen sind heute vor allem darauf gerichtet, clusterspezifisch 

qualifizierte arbeitskräfte verfügbar zu machen, das heißt, einen regio-

nalen pool an hochqualifizierten arbeitskräften zu fördern und möglich-

keitsräume für die kombination unterschiedlichen wissens aus unter-

schiedlichen Branchen sowie wissenschaftseinrichtungen als innovations-

treiber zu schaffen.

DIE TEILSYSTEME DER WISSENSÖKONOMIE

mit der wissensökonomie wird jedoch kein homogener wirtschaftsbereich 

bezeichnet, der einheitliche standortansprüche und gleiche vernetzungs-

strukturen aufweist. vielmehr beobachten wir eine funktionale aufspal-

tung wissensökonomischer aktivitäten, die von einer räumlichen aus-

differenzierung des standortsystems begleitet wird und – da die wissens-

ökonomie ein städtisches phänomen ist – von einer ökonomischen neu- 

bestimmung der wirtschaftlichen funktionen vieler städte.7 

Zum besseren verständnis der rolle der wissensökonomie im hinblick 

auf die wettbewerbsfähigkeit von städten und regionen ist es erforder-

lich, ihre spezialisierungsmuster herauszuarbeiten. dabei ist zu berück-

sichtigen, dass es unterschiedliche wissensarten gibt, die in unterschied-

licher weise die verschiedenen Bereiche der wissensökonomie prägen, 

zum Beispiel wissenschaftlich-technologisches wissens (kausal-analy- 

tisches wissen), organisations- und managementwissen (prozedurales 

wissen) und schöpferisches wissen (konzeptionelles wissen). es ist 

innerhalb der jeweils spezifischen Bereiche der wissensökonomie von 

einer unterschiedlichen gewichtung dieser wissensarten auszugehen  

und folglich auch von jeweils besonderen raumprägenden effekten des 

wissens und seiner anwendung. 

Betrachten wir die inhalte und strukturen der wissensökonomie näher, 

so lassen sich grundlegende teilsysteme der wissensökonomie identifi-

zieren, die verschiedene Branchen nach den unterschiedlichen arten  

des in dienstleistungen und produkte umgesetzten wissens sowie nach 

der art der Beschaffung, nutzung und verwendung der ressource wissen 

zusammenfassen.8 diese teilsysteme beschreiben spezialisierungen quer 

zu den Branchen in bestimmten kompetenz- und wissensfeldern bzw. in 

branchenübergreifenden, durch wissensdomänen geprägten wirtschafts-

clustern.9 folgt man diesen überlegungen, lässt sich die wissensökono-

mie grob in vier teilsysteme unterteilen: 
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Transaktionsorientierte Dienstleistungsunternehmen beziehen sich auf 

die wirtschaftlichen transaktionen innerhalb und zwischen unternehmen, 

zum Beispiel auf informationsbeschaffung und -verarbeitung, finanzie-

rungsdienste, rechtsberatung, wirtschaftsberatung, marktanalysen, 

marketing usw. die bedeutendsten sind über filialen oder partnerunter-

nehmen global organisiert und beraten die „global player”. die meisten 

von ihnen sind aber im nationalen rahmen tätig und darauf spezialisiert, 

im nationalen rahmen vermittlungs- und entscheidungsvorbereitungs-

funktionen innerhalb der jeweiligen nationalen rechts- und regelsys-

teme, rechnungslegungssysteme und kulturen zu übernehmen. in den 

fällen, in denen sie staatenübergreifende vermittlungsfunktionen über-

nehmen, verfügen sie oft über ein system von filialbetrieben und part-

nerbetrieben, die ihren sitz in den metropolen des jeweiligen landes 

haben.

die Informations- und Medienindustrie entwickelt wissensprodukte als 

prototypen, die sich elektronisch leicht vervielfältigen und vertreiben 

lassen, wie software, musik, Bildmedien, design, werbung, elektronische 

spiele, e-commerce usw. hierzu gehört also auch der derzeit viel disku-

tierte Bereich der kultur- und kreativwirtschaft. abgesehen von theater- 

und musikvorführungen, die immer einzigartig sind, wird wissen hier als 

ein kodifiziertes wissen oft in digitalisierter form zu einem handelbaren 

gut, das im unterschied zu den dienstleistungen lagerbar, speicherbar 

und leicht transportierbar ist. es ist in seiner digitalisierten form aber 

auch besonders leicht kopierbar – ein problem, unter dem die musik-

industrie besonders leidet, weil es ihr nur begrenzt gelingt, ihre musik-

produkte mit einem sicheren kopierschutz zu versehen. ungeachtet der 

problematik des schutzes von eigentum an digitalisierten gütern gehört 

die informations- und medienindustrie zu den besonders wachstums-

starken wirtschaftsbereichen. ihre produkte sind zum Beispiel elektro-

nische handelsplattformen, digitale logistik- und Beschaffungssysteme, 

Betriebssoftware, anwendungssoftware und vor allem die „content”-pro-

duktion der medienindustrie. in der informations- und medienindustrie 

können großunternehmen entstehen (medien- und softwarekonzerne), 

die weltweit aktiv sind.

Hochtechnologieunternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der 

lage sind, neues wissen und innovationen in die produktion zu integrie-

ren, beispielsweise in der medizintechnik, computertechnik, kommuni-

kationstechnik, Biotechnologie, aber auch in solchen Bereichen wie dem 

automobilbau, dessen produkte immer größere anteile innovativen wis-

sens enthalten. in solchen unternehmen ist der anteil hochqualifizierter 

arbeiter in der regel überdurchschnittlich hoch. aber es gibt auch hoch-

gradig standardisierte produktionsbereiche, zum Beispiel im automobil-

bau mit vielen Beschäftigten mit geringer Qualifikation. dessen ungeach-

tet sind aber auch hier die produkte hochgradig mit wissen angereichert, 

was sich in dem enormen aufwand bei der prototypenerzeugung, konzi-

pierung und organisation von produktionsabläufen zeigt. 

Transformationsorientierte Dienstleistungsunternehmen sind eng mit  

der industriellen produktion verbunden und sind Zulieferer in den Be-

reichen der produkt- und prozessinnovationen. sie unterstützen die in 

den produktionsprozessen stattfindende Transformation von materiellen 

ressourcen und wissen in neue produkte und decken das weite feld der 

produktentwicklung und -verbesserung, der entwicklung neuer techni-

scher produktionsverfahren, der anwendung neuer materialien, der 

entwicklung von produktmodellen und industriellen designspezifikationen 

usw. ab. dienstleister dieses typs machen sich zu nutze, dass die pro-

duzierenden unternehmen immer weniger die kapazitäten besitzen und 

die wachsenden kosten und risiken bestimmter forschungs-, entwick-

lungs- und designaufgaben scheuen. es kommt zur spezialisierung von 

firmen, die ihre dienste zahlreichen nachfragern zur verfügung stellen. 

dazu gehören in immer größerem umfang forschungs- und entwick-

lungsleistungen, produktentwicklung und -verbesserung, neue produk-

tionsverfahren, industrielles design, produktions- und marketingpläne. 

die produzierenden unternehmen spezialisieren sich ebenfalls und kon-

zentrieren sich im gegenzug auf die von ihnen beherrschten kernbe-

reiche der produktion, vermarktung und organisation des netzwerkes 

zwischen den an der entwicklung und produktion beteiligten firmen.

DAS RäUMLICHE ABBILD DER WISSENSÖKONOMIE

aus den theoretischen überlegungen zur wissensgenerierung und -tei-

lung in den verschiedenen teilsystemen der wissensökonomie lässt sich 

schließen, dass die großen städtischen Zentren, aber auch viele klein- 

und mittelstädte vom strukturwandel zur wissensökonomie profitieren 

und sich möglicherweise zu einem neuen städtesystem formieren. Zur 

überprüfung dieser annahmen sind die teilsysteme im hinblick auf ihre 

standortmuster und raumbezogene entwicklungsdynamik empirisch 

erfasst worden. hierfür wurde die deutsche statistik der sozialversiche-
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rungspflichtig Beschäftigten zwischen 1998 und 2006 ausgewertet. in 

anlehnung an die niw/isi-listen ist eine Zuordnung der wirtschafts-

zweige zu den vier teilsystemen der wissensökonomie vorgenommen 

worden. wesentliche verwendete kriterien waren dabei der anteil der 

forschung und entwicklung am umsatz der unternehmen (ab 3,5 pro-

zent) sowie der anteil hochqualifizierter mitarbeiter (über 7 prozent).  

die daten standen in räumlicher hinsicht auf der ebene der kreise und 

kreisfreien städte zur verfügung. 

in öffentlicher trägerschaft befindliche wirtschaftsbereiche oder durch 

öffentlichen einfluss stark geprägte einrichtungen wie schulen, hoch-

schulen und das gesundheitswesen sind nicht berücksichtigt worden, 

obwohl auch sie auf wissensarbeit beruhen. aufgrund des öffentlichen 

einflusses sind sie in ihrer organisation, in ihrer standortwahl und in 

ihrem interaktions- und kommunikationsverhalten jedoch so sehr von 

politischen vorgaben geprägt, dass der in der wissensökonomie über 

märkte bewirkte wirtschaftsräumliche wandel in diesen Bereichen durch 

den politisch-administrativen einfluss weitgehend verzerrt wird. 

die für die dynamische veränderung des städtesystems verantwortlichen 

teilsysteme der wissensökonomie umfassen somit rund 25 prozent aller 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Bundesrepublik, wobei 

aus der statistik ablesbar ist, dass ihr anteil in den großen metropolita-

nen Zentren zum teil auf 50 prozent aller sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten steigt. insgesamt dürften vor allem auch unter Berücksich-

tigung der in der statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

nicht erfassten erwerbstätigen mehr als die hälfte aller Beschäftigten 

tätigkeiten der wissensarbeit ausüben. die höchsten Beschäftigungs-

zahlen finden sich in den teilsystemen der hochtechnologieindustrie.  

das größte Beschäftigungswachstum verzeichnet die informations- und 

medienindustrie, gefolgt von den transaktionsorientierten dienstleistern 

(vgl. abbildung 2).

Abbildung 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der  

Wissensökonomie

um die räumlichen verteilungsmuster der wissensökonomischen teil-

systeme und deren dynamik zu bestimmen, wurde im rahmen einer 

faktoren- und clusteranalyse eine reihe von einzelindikatoren zu den 

teilsystemen zusammengeführt und um indikatoren zur dynamik der 

wissensökonomie ergänzt. dadurch ist es möglich, den räumlichen nie-

derschlag der wissensökonomie und ihrer teilsysteme in entsprechend 

verschiedenen ausprägungen darzustellen und ein räumliches gesamt-

bild der wissensökonomie zu zeichnen. grundlage der clusteranalyse 

sind insgesamt acht aus einer faktorenanalyse ermittelte faktoren,  

mit denen eine clusteranalyse aller kreise und kreisfreien städte der 

Bundesrepublik durchgeführt worden ist.10 diese analyse erlaubt es,  

die deutschen regionen und städte den wissensökonomisch geprägten 

typen mit ähnlichen merkmalsausprägungen – clustern – zuzuordnen.

aus dieser analyse sind insgesamt sieben regional abgrenzbare cluster 

hervorgegangen, die sich wiederum drei großen gruppen zuordnen 

lassen, welche eine unterschiedliche Bedeutung für die regionale wettbe-

werbsfähigkeit haben (vgl. abbildung 3 und tabelle 1).
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Abbildung 3: Wissensökonomische Spezialisierung in Deutschland Tabelle 1: Räumliche Clustertypologie 

cluster wissensökono-
mische  
spezialisierung

wissensökono-
mische gesamt-
dynamik  
(ohne zuneh-
mende spez.)

spezialisierung dynamik der 
spezialisierung

Regionen mit geringer Bedeutung der Wissensökonomie

ohne dynamik - - 

im wandel - ++ + (ht)

Regionen mit durchschnittlicher Wissensökonomie

leicht rückläufig +/- - (tf) - (tf)

wachsend + +++ tf ++ (tf)

Regionen mit ausgeprägter Wissensökonomie

stabil ++ + ht +/-

wachsend +++ + ta, im, wB +/-

münchen +++ + ta, tf +/- (ta), - (tf)

hamburg ++(+) ++ ta, im, wB, (tf) +/- (ta), - (im), +(tf) 

Berlin +/- +/- tf, (ta) +/- (tf), + (im)

Quelle: Auswertung IRS.

Regionen mit geringer Bedeutung der Wissensökonomie

in dieser gruppe befinden sich zwei cluster (c1, c2), wovon eines eine 

entwicklungsdynamik in richtung hochtechnologie, allerdings von einem 

sehr niedrigen niveau aus, nimmt. Beide cluster zeigen eine sehr geringe 

wissensökonomische spezialisierung. in räumlicher hinsicht zeigt sich, 

dass vergleichsweise wenige gebiete des ersten clusters existieren,  

dass das regionale muster der wissensökonomie also nicht von extremen 

gegensätzen geprägt ist. regionen ohne dynamik befinden sich meist in 

peripheren ländlichen gebieten ohne größere städte (im nordöstlichen 

niedersachsen, in ostvorpommern, in teilen von rheinland-pfalz). diese 

regionen sind als „anwenderregionen” zum Beispiel im tourismus und 

der medizinischen anwendung zwar auch von der wissensökonomie ge-

prägt, sie tragen bisher jedoch kaum zum wissensökonomischen wandel 

bei und drohen zurückzufallen.

Regionen mit durchschnittlicher Wissensökonomie

vor allem in ostdeutschland und in einigen schwerpunkträumen des 

westlichen Bundesgebietes sind die cluster dieser gruppe vertreten. ihre 

wissensökonomische spezialisierung liegt auf einem durchschnittlichen 

niveau und ist meist an hochtechnologieindustrien und damit verknüpfte 
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transformationsdienstleistungen gebunden (c�). es handelt sich häufig – 

vor allem in ostdeutschland – um regionen, die sich im strukturwandel 

befinden und allmählich die grundlagen für eine eigenständige hochtech-

nologieindustrie legen (c3). 

Regionen mit ausgeprägter Wissensökonomie

in dieser gruppe sind wirtschaftlich stabile und wachsende regionen  

in drei sich ergänzenden clustern zusammengefasst: im cluster c5 

finden sich regionen, in denen die hochtechnologieindustrie eine hervor-

gehobene rolle spielt. dazu gehören viele ländliche regionen mit ihren 

klein- und mittelstädten vor allem in süddeutschland aber auch eine 

reihe von standorten im norden deutschlands. wir beobachten hier  

eine spezialisierungskombination von hochtechnologieindustrie und 

transformationsdienstleistungen. Beispiele dafür sind fürth, heilbronn, 

karlsruhe und landshut. hierzu gehören aber auch regionen mit einer 

einzigen wissensökonomischen spezialisierung, meist in der hochtech-

nologieindustrie. dazu zählen sowohl die weithin bekannten hochtechno-

logieregionen Baden-württembergs, aber auch einzelne von der indus-

trie geprägte regionen in anderen teilen deutschlands, wie zum Beispiel 

emden, kassel, der wartburgkreis und wolfsburg. darüber hinaus ist die 

wissensökonomie in einer reihe von regionen auf den Bereich der trans-

formationsdienstleistungen spezialisiert.

im zweiten cluster sind die großstädte mit ihrem weiteren umland zu-

sammengefasst, in denen die wissensökonomischen spezialisierungen in 

der regel aus einem mix von transaktionsdienstleistungen, transforma-

tionsdienstleistungen und der informations- und medienindustrie beste-

hen (c6). in einigen stadtregionen finden sich sogar spezialisierungen – 

verbunden mit hoher wirtschaftlicher dynamik – in allen vier wissensöko-

nomischen teilsystemen, zum Beispiel in den städten darmstadt und 

stuttgart sowie im landkreis münchen. eine so ausgeprägte vielfältige 

spezialisierung bewirkt, dass im gesamtdeutschen vergleich in diesen 

regionen auch insgesamt überdurchschnittlich viele arbeitskräfte in der 

wissensökonomie beschäftigt sind. aber auch regionen mit überdurch-

schnittlichen standortquotienten in drei der vier teilsysteme können 

bezüglich ihrer wissensökonomischen spezialisierung als stark diversifi-

ziert angesehen werden. dabei sind die großen stadtregionen zumeist 

auf die dienstleistungsorientierten wissensökonomischen funktionsbe-

reiche (transaktionsorientierte dienstleistungen, transformationsorien-

tierte dienstleistungen, informations- und medienindustrie) spezialisiert. 

in wenigen anderen städten wie Braunschweig und leverkusen ergibt 

sich die funktionale vielfalt durch die spezialisierung auf den hochtech-

nologiebereich und die transformationsdienstleistungen in kombination 

mit einem der beiden anderen wissensökonomischen dienstleistungs- 

be-reiche. insgesamt weisen alle regionen, die zu diesem cluster gehö-

ren, im betrachteten untersuchungszeitraum eine durchschnittliche bis  

überdurchschnittliche wissensökonomische Beschäftigungsquote sowie 

wachstumsdynamik im deutschen vergleich auf. eine herausragende 

stellung in der wissensökonomie nehmen die metropolen münchen, 

Berlin und hamburg ein (c7), in denen teilweise mehr als die hälfte  

aller Beschäftigen arbeitsplätze in der wissensökonomie besetzen.

EIN NEUES WISSENSÖKONOMISCH GEpRäGTES  

STäDTESYSTEM 

die typologie unterstreicht, dass es in deutschland zwei nach ihren 

einwohnerzahlen abgrenzbare städtegruppen mit jeweils besonderer 

wissensökonomischer prägung gibt: Zur ersten gruppe gehören die 

großen und mittleren großstädte, die sich in ihrer mehrzahl zu Zentren 

der ersten (global cities) und zweiten reihe (sub-global cities) in der 

transaktionsorientierten dienstleistungswirtschaft sowie in der medien-

industrie und auch in den forschungsintensiven transformationsorien-

tierten dienstleistungen profilieren. die an der spitze dieses clustertyps 

stehenden städte sind führende Zentren in der wissensökonomie mit 

jeweils besonderen wissensökonomischen spezialisierungsschwerpunk-

ten. so dominieren zwar transaktionsorientierte dienstleistungen, aber 

auf unterschiedlichen feldern (zum Beispiel finanzdienstleistungen und 

wirtschaftsberatung in frankfurt am main, unternehmensberatung und 

ingenieurdienstleistungen in münchen). davon abgesetzt entwickelt sich 

die gruppe der kleineren großstädte und mittleren städte, die entweder 

kein besonderes wissensökonomisches profil besitzen und wirtschaftlich 

zurückfallen oder ihren wirtschaftlichen erfolg auf einen entwicklungs-

pfad in unterschiedlichen schwerpunkten der hightechindustrien grün-

den. Betrachtet man das durch die clustertypen gebildete städtesystem 

deutschlands im Zusammenhang, zeichnen sich zwei durch die wissens-

ökonomie geprägte neue strukturen des städtesystems ab:
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die erste neue räumliche konfiguration sind die wissensökonomisch 

geprägten polyzentrischen megastadtregionen, in denen sich eine funk-

tionsteilung zwischen wissensbasierten dienstleistungen, den hochtech-

nologieindustrien sowie den informations- und medienindustrien räumlich 

abbildet. diese regionen werden von einem regionalen städtesystem 

zusammengehalten, das über einen zentralen großstädtischen hub, dem 

Zentrum transaktionsorientierter dienstleistungen, in das nationale und 

globale städtesystem eingebunden ist. das regionale städtesystem be-

steht aus wissensökonomisch spezialisierten selbständigen städten, die 

miteinander über ein hierarchisch aufgebautes Beziehungsnetz verfloch-

ten sind. großregionen wie münchen/südbayern, rhein-main, teile von 

rhein-ruhr, hannover-Braunschweig-göttingen sowie die regionen nürn-

berg und stuttgart repräsentieren eine große wissensökonomische viel-

falt, die neben dem führenden dienstleistungszentrum zahlreiche be-

nachbarte städte mit eigenen spezialisierungen einschließt. diese sind 

innerregional aufeinander bezogen und gleichzeitig in nationale und 

globale netzwerke eingebunden: „in this manner, global city-regions 

come to function increasingly as the regional motors of the global econo-

my, that is, as dynamic local networks of economic relationships caught 

up in more extended worldwide webs of interregional competition and 

exchange.”11 in der clusterkarte wird diese wissensökonomische vielfalt 

innerhalb des um zentrale städte sich organisierenden regionalen städte-

systems an der großen räumlichen dichte unterschiedlicher clustertypen 

deutlich. in der megastadtregion hannover-Braunschweig-wolfsburg- 

göttingen finden sich alle vier wissensökonomisch relevanten cluster-

typen. desgleichen in der rhein-main- und rhein-neckar-region sowie  

in der großregion münchen/südbayern. andere großregionen sind weni-

ger vielfältig. dies trifft beispielsweise auf hamburg und Berlin und im 

kleineren maßstab auf nürnberg und stuttgart zu. in den deutschen 

raumentwicklungspolitischen konzepten der Europäischen Metropolregi-

onen (EMR) wird dieser trend zur Bildung polyzentrischer megastadt-

regionen mehr oder weniger zielstrebig aufgegriffen und in gebietkörper-

schaftenübergreifenden strategien der regionalentwicklung berücksich-

tigt.12

die zweite spezifisch wissensökonomische raumkonfiguration findet sich 

in weiten Bereichen des ländlichen raumes. in den zwischen den erwei-

terten großstadtregionen gelegenen Zwischenzonen mit ihren städten 

finden sich ebenfalls zunehmend unternehmen der wissensökonomie, 

wobei der unterschied zu den großstadtregionen vor allem darin besteht, 

dass die wissensökonomie hier nahezu ausschließlich von fertigungsbe-

trieben des hochtechnologiebereichs repräsentiert wird. viele städte in 

diesen regionen stützen sich auf eine relativ starke ökonomische Basis, 

die auf handwerklicher tradition aufbaut und inzwischen über das tech-

nische know-how verfügt, das ihnen oft ein globales alleinstellungs-

merkmal in ausgewählten Bereichen der hochtechnologie sichert. die 

Beschränkung auf ein schmales spektrum der wissensökonomie ver-

weist jedoch auf ein vergleichsweise begrenztes ressourcenpotential  

in den Bereichen wissenschaft, Bildung und humankapital sowie auch 

der erreichbarkeit, was die möglichkeiten der wissensvernetzung, des 

lernens und der innovationen begrenzt. schließlich stellt diese Beschrän-

kung auf meist nur einen wissensökonomischen pfad in einer sich dyna-

misch wandelnden wissensökonomie ein großes risiko für die betroffenen 

firmen und ihre standortregionen dar. 

Bei einer deutschlandweiten Betrachtung, die großräumige Zusammen-

hänge berücksichtigt, wird deutlich, dass die wissensökonomisch entwi-

ckelten klein- und mittelstädte zwischen den führenden Zentren und 

ihren megastadtregionen verbindende entwicklungskorridore bilden, in 

denen sie als knoten der wissensökonomie wie an einer kette aufgereiht 

liegen. es zeichnen sich drei solcher korridore ab:

ein breiter durch hochtechnologie geprägter korridor von karlsruhe 

über stuttgart, ulm, augsburg, ingolstadt, münchen bis nach salzburg;

die rheinschiene von Basel über karlsruhe, den rhein-main-raum und 

das rheinland bis in die niederlande mit einer einzigartig hohen dichte 

starker wissensökonomischer teilräume;

ein korridor vom ruhrgebiet über hannover nach Braunschweig und 

wolfsburg.

anhand der räumlichen konfiguration der wissensökonomischen spezia-

lisierungen wird die struktur dieser großräume mit ihren städten deut-

lich: metropolitane großstädte bilden dominante Zentren innerhalb eines 

weit ausgreifenden regionalen kontextes von städten. städte zwischen 

diesen regionen ergänzen als mittelgroße Zentren innerhalb ihres länd-

lichen umlandes die megastadtregionen und spezialisieren sich häufig auf 

Bildung, wissenschaft und hochtechnologieindustrien. sie bilden eigen-

ständige wissensökonomisch geprägte knoten, die auf ihrem jeweiligen 

spezialgebiet der hochtechnologie global vernetzt sind, gleichzeitig aber 

auch punktuell auf die in den großen Zentren konzentrierten dienstleis-
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tungen angewiesen sind. hieran knüpfen jüngste raumentwicklungs-

politische konzepte an, die eine partnerschaft zwischen stadt und land 

oder großräumige verantwortungsgemeinschaften in form stadtregio-

naler kooperationen als Baustein einer ausbalancierten raumentwicklung 

propagieren.13 die ergebnisse der clusteranalyse zeigen weiter, dass 

süddeutschland – vor allem Baden-württemberg und große teile süd-

bayerns – flächendeckend von einem system kleinerer städte mit aus-

geprägter wissensökonomie auch außerhalb der einzugsbereiche der 

führenden städte überzogen sind. in der ostdeutschen wissensökonomi-

schen landschaft finden sich dagegen nur einige inseln der wissens-

ökonomie wie Berlin und einige andere wissensökonomisch bedeutendere 

städte.

KOMMUNALE pfADE IN RICHTUNG WISSENSÖKONOMIE 

aus der clusteranalyse lassen sich der grad, die art und dynamik der 

einbeziehung von städten und regionen in die wissensökonomie able-

sen, woraus sich auch einige schlussfolgerungen für die Zukunft der 

städte und ihrer regionen ableiten lassen. 

es ist zu erwarten, dass die schon bisher strukturstarken regionen, wozu 

vor allem die metropolitanen dienstleistungsstandorte gehören, sich  

auf hochentwickelte innovationspotentiale und wissensbasen stützen 

können, die der regionalen wirtschaft genügend optionen für eine inno-

vationsgetriebene Bewältigung der wirtschaftskrise eröffnen (c6, c7). 

diese optionen sind vor allem in den meisten großen städten gegeben, 

da hier eine lokal gebundene große wissensvielfalt existiert, vertreten 

durch die hier lebenden hochqualifizierten menschen aus verschiedensten 

fachdisziplinen, die Branchenvielfalt und die ausdifferenzierte Bildungs- 

und forschungslandschaft. diese vielfalt spezialisierten wissens bietet 

unzählige ansatzpunkte für neuartige, innovationen generierende wis-

senskombinationen. für die von der wirtschaftskrise betroffenen unter-

nehmen bieten sich hier also möglichkeiten, neue vertriebs- und kommu-

nikationswege zu entwickeln und neue produkte und dienstleistungen  

zu generieren. 

darüber hinaus sind die großen städte auch in überregionale und globa-

le wissensnetzwerke eingebunden, die für einen beständigen Zustrom 

neuen wissens unter anderem durch Zuwanderung von fachkräften in 

die region sorgen. eine solche konstellation bietet ein günstiges umfeld 

für innovationen, firmenneugründungen und für die attraktion von fir-

men aus anderen regionen vor allem im Bereich der wissensintensiven 

dienstleistungen und der informations- und medienindustrie. 

ähnliche günstige voraussetzungen finden sich im cluster der ländlichen 

hochtechnologieregionen (c5) nicht. entwicklungen stützen sich hier auf 

eine schmalere wissensbasis, die von den unternehmen und der öffent-

lichen hand gepflegt und beständig weiterentwickelt werden muss. die 

herausforderung besteht hier darin, dass die hochtechnologieindustrien 

als folge des zunehmenden internationalen wettbewerbsdrucks neue 

höherwertige arbeitsplätze auch in den Bereichen der transaktions- und 

transformationsbezogenen dienstleistungen oder der informations- und 

medienindustrie schaffen müssen. die hochtechnologieindustrie wird im 

Zuge dieses anpassungsprozesses forschungs- und dienstleistungsinten-

siver, was eine veränderung der wissensbasis zur folge hat und erheb-

liche, sich ständig wiederholende Qualifikationsanpassungen bei der 

erwerbsfähigen Bevölkerung in diesen regionen verlangt (veränderung 

der Bildungs- und ausbildungsschwerpunkte sowie weiterbildung). neu-

artige verknüpfungen von wissensbasen, zum Beispiel mechanik mit 

elektronik, maschinenbau mit keramikanwendungen, maschinenbau mit 

akustik, kundenwissen und anbieterwissen, tragen zu einer innovations-

getriebenen weiterentwicklung der hochtechnologieindustrien bei und 

verlangen von den Beschäftigten gleichzeitig, ihre eigene wissensbasis 

zu verbreitern und zu vertiefen (zum Beispiel mechatroniker). eine he-

rausragende funktion für die weiterentwicklung der auf die hochtechno-

logie fokussierten wissensbasen nehmen die fachhochschulen meist mit 

ihren ingenieurtechnischen und mathematischen schwerpunkten ein, die 

zunehmend auch an dezentralen standorten (oft auch außenstellen) 

innerhalb eines technologie- bzw. wissensclusters angesiedelt sind. sie 

verstehen sich als regionale innovations- und dienstleistungszentren mit 

unterstützenden forschungs- und Bildungsaufgaben für die weiterent-

wicklung und diversifizierung des von der regionalen spezialisierten 

hochtechnologiewirtschaft eingeschlagenen innovationspfades. 

angesichts der abwanderung junger menschen, der alterung und 

„schrumpfung” der gesellschaft wird in den ländlichen regionen die 

Bindung der menschen an ihre region zu einer zentralen aufgabe. dies 

erfordert eine gestaltung der lokalen rahmenbedingungen zur hebung 

der lebensqualität und stärkung der emotionalen Bindung an orte, 

soziale netzwerke und Betriebe. Betriebe versuchen zum Beispiel durch 



50 51

verträge, praktika usw. junge menschen frühzeitig an sich zu binden  

und sich auf diese weise eine kreative, qualifizierte Belegschaft generati-

onenübergreifend zu erhalten. insgesamt sind die wissensökonomischen 

perspektiven in den kleineren und mittleren städten der ländlichen re-

gionen keine selbstläufer, sondern bedürfen vor allem im hinblick auf  

die Qualifizierung und weiterbildung des erwerbpersonenpotentials einer 

beständigen öffentlichen unterstützung. 

in den städten der strukturschwachen regionen der ersten und zweiten 

clustergruppe (vor allem c2, c3, c�) nicht zuletzt in ostdeutschland ist 

die entwicklung der wissensökonomie als schritt aus der wirtschaftlichen 

peripherie heraus ohne die herstellung günstiger rahmenbedingungen 

durch die öffentliche hand meist nicht möglich. Zwar finden sich hier 

freiräume für die entwicklung neuer Branchen. dies setzt aber voraus, 

dass eine passende wissensbasis existiert und sich weiterentwickelt,  

die den prozess der wirtschaftlichen erneuerung tragen kann. ohne  

tabubrüche wird die erneuerung nicht zu realisieren sein, denn in vielen 

dieser regionen gilt es, die vorhandene wissensbasis auf neue, gänzlich 

andere einsatzmöglichkeiten zu orientieren. in einigen regionen ist es  

in den letzten Jahren zwar gelungen, neue industrielle schwerpunkte im 

Bereich der erneuerbaren energien anzusiedeln. auch in diesen regionen 

werden die anfangserfolge jedoch nur zu stabilisieren sein, wenn sowohl 

von öffentlicher als auch von privater seite die wissensbasis des neuen 

produktionsschwerpunktes (wirtschaftscluster) durch Bildung sowie for-

schung und entwicklung systematisch weiterentwickelt wird. Zielte die 

politik zur unterstützung regionaler wirtschaftscluster in der vergangen-

heit vor allem darauf, vernetzungen zwischen den unternehmen zu för-

dern (branchenspezifische wertschöpfungsketten, produktionsverbünde 

im sinne von industriepolitik), sind strategien heute vor allem darauf 

gerichtet, clusterspezifisch qualifizierte arbeitskräfte verfügbar zu ma-

chen, das heißt, einen regionalen pool an hochqualifizierten arbeitskräf-

ten zu fördern und möglichkeitsräume für die kombination unterschied-

lichen wissens aus verschiedenen Branchen sowie wissenschaftseinrich-

tungen als innovationstreiber zu schaffen. 

in diesem Zusammenhang gewinnt das bisher vor allem auf betriebli-

cher ebene praktizierte wissensmanagement eine neue Bedeutung.  

es bedeutet auf der lokalen ebene, dass mit seiner hilfe die region als 

aufbewahrungsort von wissen und als ein interaktionsraum bzw. als 

„wissensarena” erfahrbar gemacht wird, ferner dass regionale lern-

prozesse durch die Zusammenführung regionaler wissensbestände an-

geregt werden. wissensmanagement dient dem aufbau von transfer-

kanälen über die grenzen des jeweiligen wissensökonomischen teilsys-

tems hinaus – der schaffung von Plattformen der regionalen Zusammen- 

arbeit oder der regionalen wissensteilhabe.
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strategieentwicklung in  
den kommunen 

standard oder immer noch ausnahme?

Jörg Lennardt

dass sich die welt verändert, in einer bisher unbekannten 

schnelligkeit, komplexität und unwiderruflichkeit, ist eigent-

lich jeden tag in den medien wahrzunehmen. dass sich die 

wirtschaftliche weltordnung verschieben wird – zugunsten 

chinas, indiens und den usa – ist kein geheimnis. europa 

wird sich von seiner position als zweitstärkste wirtschafts-

macht verabschieden. der exportweltmeister deutschland 

wird keiner mehr sein. all das hat einfluss auf deutschland 

und seine kommunen, für die ländlichen dramatisch mehr 

als für die Zentren. 

die erkenntnis aber, dass man jetzt handeln muss, um die 

mittelfristigen auswirkungen zu beeinflussen, scheint in  

den köpfen der deutschen politik – insbesondere der kom-

munalpolitik – nicht angekommen zu sein. die kommunale 

ebene scheint vielerorts nicht in der lage zu sein, langfristig 

und strategisch orientierte maßnahmen zu planen und kon-

sequent umzusetzen.
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ZUKUNfTSORIENTIERTE STANDORTENTWICKLUNG –  

EIN MUSS!

trends, die sich schon lange abzeichnen, wie die globalisierung, regio-

nale kooperation, renaissance der urbanisierung und die alternde ge-

sellschaft, haben zwingende konsequenzen für die Ziele, strategische 

ausrichtung, die aufgaben der standortentwicklung und damit für die 

zukünftige ausrichtung jeder kommune.

man kann jedoch den eindruck gewinnen, dass in vielen kommunen  

nach dem motto gehandelt wird: „probleme haben wir nicht!” kurzfristi-

ges denken und das handeln in wahlperioden scheinen die augen zu 

verschließen vor den problemkreisen wie:

demographischer wandel;

globalisierung;

rückbau der infrastruktur;

fachkräftemangel;

schnelle innovationszyklen im mittelstand;

integration von migranten;

stark zunehmender wettbewerb unter den kommunen;

rückgang der ansiedlungen.

diese beschriebenen problemkreise stellen nur einen ausschnitt der zu-

künftig durch die kommunen zu bewältigenden aufgaben dar. welche 

Brisanz dieses thema hat, zeigt der umgang mit einer studie des Berlin- 

Instituts für Bevölkerung und Entwicklung für das Bundesministerium 

für verkehr, Bau und stadtentwicklung aus dem Jahr 2009 zur dramati-

schen entwicklung im ländlichen raum. auf weisung des ministeriums 

musste die studie von der internetseite des instituts wieder herunterge-

nommen werden. in einer stellungnahme am �. Juli 2009 in der Frank-

furter Allgemeinen Zeitung spricht der minister selber davon, dass „sehr 

viele dieser regionen überwiegend im osten unseres landes gravierende 

defizite haben. arbeitsplätze und unternehmen fehlen, die flexiblen der 

Bedürftigen fliehen in blühende wirtschaftslandschaften. damit schwin-

den steuerkraft und kunden für ämter, verkehr, ärzte, leben, kultur.  

es bleibt die frage nach der Zukunft derjenigen, die ohne perspektive, 

aus Bildungs- oder altersschwäche, aus heimatliebe, der familie wegen 

oder aus trotziger Beharrung das licht in dieser region nicht löschen 

wollen.”1

















allerdings breitet sich diese problemlage zunehmend vom osten unserer 

republik auch in den westen aus.

DIE pOLITIK VERDRäNGT DAS pROBLEM

trotz der allgemein vorliegenden erkenntnisse gewinnt man zunehmend 

das gefühl, dass eine strategisch langfristige ausrichtung für kommunen 

ein fremdwort ist. viel zu wenige kommunen befassen sich mit ihrer 

langfristigen entwicklung und den notwendig zu ergreifenden maßnah-

men. wer jedoch heute nicht anfängt, strategisch zu planen, wird mittel-

fristig in die falle laufen. die auswirkungen strategischer maßnahmen 

sind im kommunalen Bereich nämlich erst nach fünfzehn bis zwanzig 

Jahren spürbar. der restrukturierungsprozess des ruhrgebietes zeigt, 

wie viel Zeit benötigt wird, um greifbare erfolge zu erkennen.

es gibt kaum kommunale Beispiele für eine in sich schlüssige und lang-

fristig angelegte strategie. dass aber planungen mit einem Zeithorizont 

von wahlperioden nicht mehr ausreichen, scheinen die politiker auf kom-

munaler, landes- und Bundesebene nicht begriffen zu haben oder ver-

drängen schlicht und einfach, dass sich die Bundesrepublik einem nie 

dagewesenen änderungsprozess unterzieht. ansätze für einen strategie-

prozess in kommunen sind in der regel lediglich gesprächsrunden, die 

meist nicht professionell, das heißt, mit konkret hinterlegten projekt-  

und Zeitplänen, umgesetzt werden. eine strategie zu erarbeiten heißt 

demzufolge nicht, gesprächsrunden zu initiieren und gutachten zu er-

stellen, sondern vielmehr stringente umsetzung!

in vielen gesprächen mit kommunalvertretern hat der verfasser die 

frage gestellt, wer für die Zukunft und die strategische ausrichtung  

der kommune die verantwortung trägt:

der rat?

die verwaltungsspitze?

oder keiner?

interessanterweise fallen die antworten hierzu äußerst unterschiedlich 

aus. letztendlich kann aber nur der rat im engen schulterschluss mit  

der verwaltungsspitze die verantwortung für die mittel- und langfristige 

Zukunft der kommunen übernehmen. aber noch nicht einmal hierüber 

scheint einvernehmen zu bestehen.
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DER STRATEGIEpROZESS BENÖTIGT EINE  

ORGANISATIONSSTRUKTUR!

es stellt sich allerdings die frage, ob die allgemein vorherrschende orga-

nisation einer kommune geeignet ist, strategieprozesse zu initiieren und 

vor allem umzusetzen? die heutige strikte trennung der dezernate und 

ämter sowie die entscheidungsprozesse zwischen politik und verwaltung 

machen es unmöglich, strategien zu entwickeln, projekte zu beschließen 

und diese langfristig umzusetzen.

Abbildung 1: Beispiel einer heutigen Stadtverwaltung

Quelle: ExperConsult.

der aufwändige prozess einer strategieerarbeitung, die sorgfältige pla-

nung von projekten und die erst langfristig zu erwartenden erfolge bedin-

gen ein überdenken der organisationsstrukturen. die verwaltungsspitze, 

bestehend aus Bürgermeistern und dezernenten, darf sich nicht mehr  

als eine gruppe von fachleuten, die ausschließlich für die ihnen zugewie-

senen dezernate zuständig sind, verstehen sondern als ein strategie- 

und managementteam.

strategien für kommunen sind nicht im rahmen enger dezernatsgrenzen 

zu entwickeln und umzusetzen. es gilt, diese grenzen aufzubrechen.  

der egoismus der dezernate im kampf um macht und geld verhindert  

die notwendigen übergreifenden strategischen lösungen. vielmehr ist es 

aufgabe der verwaltungsspitze, projekte dezernatsübergreifend zu ent-

wickeln, die Budgets und ressourcen auch langfristig zur verfügung zu 

stellen und gemeinsam die umsetzung der strategie zu kontrollieren. 

hierzu gehört auch, sich an eindeutigen Zahlen und erfolgen messen zu 

lassen und das hierfür notwendige controlling aufzubauen. gerade aber 

an dieser forderung nach schonungsloser, aber notwendiger messbarkeit 

scheitert die diskussion in der politik über strategie und Zielerreichung. 

Abbildung 2: Beispiel einer zukünftigen Verwaltungsstruktur

Quelle: ExperConsult.

eine kommune, die es gewagt hat, einen umfassenden strategieprozess 

zu initiieren (die einzige kommune mit einem strategieansatz, die dem 

verfasser bekannt ist), hat als grundlagen für den strategieerfolg fol-

gende leitsätze festgelegt:

vernetzung/kooperation – „kein scheuklappendenken”;

gemeinsames Zielverständnis – „verstehen wir alle das gleiche  

darunter?”;

verantwortlichkeit – „verantwortung versus absicherung”;
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kümmern um korrigierende themenfelder – „treiben von unterstüt-

zenden strategien/themen”;

vermeidung „weißer flecken” bzw. „das ist nicht mein Bier”-denkens.

ein solches verständnis für einen langfristig orientierten strategieprozess 

über dezernatsgrenzen hinaus, verbunden mit klaren Zielen, Botschaf-

ten, konkreten projekten und der Bereitstellung von ressourcen, ist in 

deutschland der absolute ausnahmefall.

WARUM IST STRATEGISCHES HANDELN SO WICHTIG? 

wenn sich die politik und verwaltungsspitze einer kommune nicht umge-

hend mit einer schonungslosen Bestandsaufnahme auseinandersetzt und 

daraus resultierend eine langfristig orientierte strategie entwickelt, läuft 

die kommune mit ihren Bürgern möglicherweise in eine düstere Zukunft. 

da strategisches handeln in seinen auswirkungen erst in zehn bis fünf-

zehn Jahren zu spüren ist, muss die politik jetzt beginnen, energisch 

einzugreifen. gerade weil einige kommunen, insbesondere die großen 

städte und die regionen drum herum, massiv anfangen, sich zu posi-

tionieren, wird es einen dramatischen wettlauf um junge menschen, ar-

beitsplätze und unternehmen geben. wenn die politik nicht denjenigen 

bestimmen will, der als letzter das licht ausmacht, muss über dezer-

nats- und parteigrenzen hinaus zum wohle der kommunen entschlossen 

gehandelt werden.

DAS pROBLEM

für die erarbeitung und umsetzung ganzheitlicher strategien fehlt in  

der regel das Bewusstsein, aber auch die ausbildung sowohl der kom-

munalpolitiker als auch der verwaltungsspitze. die schulung im lang-

fristigen denken und projektorientierten umsetzen wird jedoch nicht 

durch die entsprechenden politischen organisationen und stiftungen 

angeboten. hier muss dringend abhilfe geschafft werden. solange aber  

in den großen parteien auf Bundes- , landes- oder kommunaler ebene 

noch nicht einmal ein verantwortlicher für das thema „strategische 

ausrichtung von kommunen und regionen” zu finden ist und sich offen-

sichtlich für das thema keiner verantwortlich fühlt, wird die dringend 

notwendige Bewusstseinsveränderung nicht vollzogen werden.





Zumindest auf europäischer ebene gibt es erste ansätze, das thema 

„strategie für regionen” aufzugreifen. dem verfasser ist es gelungen,  

ein erstes Brainstorming mit vertretern verschiedener generaldirektionen 

der europäischen union zu initiieren. die offensichtliche erkenntnis, dass 

regionen und kommunen sich strategisch ausrichten müssen und dem-

entsprechend langfristig handeln, muss schnellstens auch in der bundes-

deutschen politik gewonnen werden. deutschland sollte handeln, bevor 

die europäische union das heft in die hand nimmt.

Tiefensee, Wolfgang: Der Letzte macht das Licht aus. In: Frankfurter  
Allgemeine Zeitung vom 04.07.2009.
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perspektiven für die städte



stadt und region – perspektiven 
für die europäische stadt

Folkert Kiepe

in fast allen reden und debatten über städtepolitik und 

stadtentwicklung wird das leitbild der „europäischen stadt” 

beschworen. ob diese spezifische ausprägung des urbanen 

als selbstverwaltete und damit teilautonome Bürgergesell-

schaft weiter bestehen wird oder angesichts der veränderun-

gen in den sozialen, räumlichen und staatlichen strukturen 

sowie der ökonomischen auswirkungen von europäischem 

Binnenmarkt und globalisierung keine Zukunft mehr hat, 

ist umstritten. wer in dieser auseinandersetzung position 

beziehen will, muss zunächst klären, was unter dem Begriff 

der europäischen stadt verstanden werden soll.

DAS LEITBILD DER EUROpäISCHEN STADT

sicher ist, dass max webers definition der europäischen 

stadt (markt, freie stadtbürgergesellschaft, selbstverwal-

tung, eigene gerichtsbarkeit und militärische Befestigung) 

heute nicht mehr trägt. sie taugte zwar als definition für  

die europäische stadt als keimzelle der westlichen moderne. 

nach den Zeiten der hanse haben aber nationalstaaten 

und ökonomie die rahmenbedingungen für die städte und 

ihre selbstverwaltung stark verändert. so werden recht-

sprechung und aufgaben der äußeren und inneren sicherheit 
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längst nicht mehr von autonomen städten, sondern vom staat wahrge-

nommen. eine tragfähige umschreibung der europäischen stadt liefert 

uns dagegen walter siebel. er nennt fünf charakteristika:1

1.  die europäische stadt ist der ort der emanzipationsgeschichte der 

europäischen gesellschaft; die geschichte der stadt ist im stadtbild 

präsent.

2.  die europäische stadt ist differenz: klimatisch, geographisch, ge-

schichtlich, nach größe und gestalt sowie einem engen mit- und 

nebeneinander von arbeiten, wohnen, handel, freizeit, verkehr,  

von arm und reich, alt und Jung, eingesessenen und fremden.

3.  die europäische stadt ist als kompakte, gemischte stadt ort der 

urbanen lebensweise, gekennzeichnet durch öffentlichkeit und  

marktförmige soziale Beziehungen. 

�.  die europäische stadt ist produkt bewusster planung; sie plant und 

kontrolliert als politisches subjekt ihre räumliche struktur.

5.  die europäische stadt ist ein selbstverwaltetes gemeinwesen, das  

für seine Bürgerinnen und Bürger die leistungen der kommunalen 

daseinsvorsorge organisiert bzw. erbringt und sich hierzu auch wirt-

schaftlich betätigt; ihre technische, soziale und kulturelle infrastruktur 

ist für alle öffentlich zugänglich.

HERAUSfORDERUNGEN DER EUROpäISCHEN STADT

die so definierte europäische stadt ist stark gefährdet und zwar aus 

folgenden gründen:

Ökonomisierung der Verwaltung

vor dem hintergrund der globalisierung will die europäische union in 

ihrem gebiet einen starken wirtschaftsraum ohne Binnengrenzen schaf-

fen und dazu alle „hindernisse für den freien waren-, personen-, dienst-

leistungs- und kapitalverkehr zwischen den mitgliedsstaaten” beseitigen 

(art. 2 euv, art. 3 abs. 1c egv). als „hemmnisse” versteht die eu-kom-

mission auch form und durchführung zentraler aufgaben der kommuna-

len daseinsvorsorge – beispielsweise in der kultur, beim öpnv, bei der 

wasser-, strom- und gasversorgung, der abfallentsorgung und dem 

sparkassenwesen. in der folge werden die kommunalen stadtwerke 

aufgrund marktwirtschaftlicher wettbewerbsvorgaben der kommission 

von privaten akteuren verdrängt.

fragmentierung des politischen Steuerungssystems

mit der privatisierung öffentlicher aufgaben und der ökonomisierung der 

verwaltung ist immer ein verlust an steuerungs- und kontrollmöglichkei-

ten für die gemeinden verbunden. die demokratisch legitimierten räte 

haben einen deutlich geringeren einfluss auf die entsprechenden politik-

felder; die möglichkeiten schrumpfen, eine einheitliche stadtpolitik ge-

genüber den verselbständigungstendenzen der städtischen gesellschaf-

ten durchzusetzen. leistungsfähige steuerungseinheiten zur Begleitung 

einer dezentralisierten aufgabenerfüllung fehlen meist. die in den funk-

tional zusammengewachsenen städtischen verdichtungsräumen entste-

hende vielzahl fachlich sektoraler Zweckverbände in wichtigen infrastruk-

turbereichen führt zusätzlich zu einer entmachtung der gemeindlichen 

selbstverwaltungsgremien; eine koordinierung der fachpolitiken der 

Zweckverbände gelingt nicht.

Strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen

die über Jahre vom staat praktizierte verlagerung und Zuweisung von 

aufgaben auf die gemeinden ohne finanziellen ausgleich sowie die ein-

nahmeausfälle infolge der von den städten und gemeinden mitzutragen-

den steuerreform haben die städte in eine extreme strukturelle finan-

zielle schieflage getrieben. die versuche der städte zur haushaltskon-

solidierung haben tiefe einschnitte insbesondere bei den leistungen der 

kommunalen daseinsvorsorge zur folge, vor allem im freiwilligen leis-

tungsbereich, bei kultur und Bildung, im personalbestand und bei den 

investitionen (diese lagen 2007 rund �5 prozent unter dem niveau von 

1992).

Unzureichende Steuerung der Suburbanisierung, Vernachlässigung 

der städtischen Zentren

das leitbild der kompakten stadt mit nutzungsmischung und kurzen 

wegen wird durch die siedlungspolitik der letzten Jahrzehnte immer 

mehr in frage gestellt. seit den 1970er Jahren haben viele städte zu-

nächst das wohnen an die peripherie verloren, dann das arbeiten aus-

gelagert. Zurzeit scheinen sie auch die noch verbliebene funktion von 

handel und einkaufen aufzugeben. angesichts von größenordnung und 

umsatz nicht integrierter einkaufszentren erhält die historische stadt-

mitte mehr den charakter eines schönen schaufensters – gekauft wird 
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im umland. raumordnung und stadtentwicklungsplanung haben sub-

urbanisierung, Zersiedelung und flächenverbrauch bislang nicht aufhal-

ten können, so dass von einigen die europäische stadt sogar als leit- 

bild in frage gestellt bzw. aufgegeben worden ist, so zum Beispiel von 

thomas sieverts in seinem Buch Zwischenstadt.2 die suburbanisierung 

durch neue wohngebiete, gewerbeflächen, einkaufszentren, factory-

outlet-center und freizeitparks auf der „grünen wiese” macht auch ein 

dilemma der architektur deutlich: dem städtebau und der architektur  

ist es bisher nicht ausreichend gelungen, dem suburbanen wohntyp 

„eigenheim mit garten” und dem innerstädtischen wohntyp „mehrge-

schossiger Blockbau” attraktive wohntypen zum ruhigen, familien- und 

kindergerechten wohnen in den städtischen Zentren entgegenzusetzen.

Verwaltungsstrukturreformen zu Lasten der Gemeindeebene

vor dem hintergrund der aktuellen debatten über verwaltungsstruktur-

reformen in den ländern der Bundesrepublik deutschland gewinnen 

überlegungen noch mehr an Bedeutung, staatliche regelungen zu redu-

zieren und/oder zu vereinfachen, generell staatliches handeln auf das 

von marktwirtschaftlern für notwendig erachtete maß zu beschränken  

und stattdessen dezentrale strukturen auf der regionalen ebene zu 

stärken. die reformen in den ländern führen aber in der regel zu einer 

aufgabenverlagerung auf die kreise und zwar sowohl von der landes-

ebene – nach unten – als auch von den gemeinden – nach oben – und 

bewirken so faktisch – ohne gemeindegebietsreform – eine schwächung 

der gemeinden, insbesondere im stadt-umland-verhältnis.

CHANCEN füR DIE EUROpäISCHE STADT

diese entwicklungen kann man nicht ignorieren, man muss sie aber  

auch nicht hinnehmen. es gibt nämlich sowohl gesellschaftliche verände-

rungen als auch rechtliche und politische verteidigungslinien, die der 

europäischen stadt und damit der kommunalen selbstverwaltung neue 

chancen eröffnen:

Stadtkerne und Stadtbild bewahren, pflegen und vitalisieren

Zunächst ist festzustellen, dass die kerne der europäischen städte – die 

heutigen innenstädte – über alle gesellschaftlichen, politischen, sozialen 

und kulturellen entwicklungen und deren Brüche hinweg ihre gestalt- und 

funktionsbestimmende rolle behalten haben. mit ihrer historischen, 

baulichen und funktionalen dichte bestimmen sie das grundmuster der 

räumlichen stadtstruktur, ermöglichen orientierung und stiften identi-

fikation für die Bürgerinnen und Bürger. der so vom kern her bestimmte 

typus der europäischen stadt wurde weiterentwickelt, modifiziert, aber 

nie aufgegeben. auch der überall festzustellende strukturwandel der 

wirtschaft, die räumliche und soziale segregation sowie der verlust der 

standortbindungen von Betrieben, Beschäftigten und Bewohnern hat 

diese kerne – anders als zum Beispiel in den usa – nicht zerstört. an-

statt also vor den genannten prozessen zu kapitulieren, sollte man viel-

mehr die rahmenbedingungen – insbesondere beim planungsrecht, im 

umgang mit den öffentlichen räumen, in der verwaltungsstruktur und 

bei den finanzen – so nutzen bzw. auch verändern, dass die europäische 

stadt weiterhin eine realistische chance behält.

Chancen des demographischen Wandels nutzen

vor dem hintergrund der erkennbaren demographischen veränderungen 

sollten die städte sowohl aus ökonomischen als auch aus sozialen grün-

den viel konsequenter als bisher die vorteile einer funktionsmischung  

ins Zentrum ihrer stadtpolitik stellen. das Zusammenführen von woh-

nen, arbeit, handel, Bildung, freizeit und öpnv – kurz: die kompakte, 

nutzungsgemischte und sozial integrierende europäische stadt – ist nicht 

nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll. ein wachsender anteil 

älterer will die breiten infrastrukturangebote in den städten – von der 

Bildung und kultur über sozial- und gesundheitsdienste, den handel bis 

zum öpnv – nutzen und strebt aus dem umland zurück in die städte. 

generell wird in den städten die Zahl der über sechzigjährigen und der 

Bürgerinnen und Bürger mit migrationshintergrund – und damit die inte-

grationsaufgabe – deutlich zunehmen. hierauf müssen die städte mit 

angeboten für neue wohnformen und generell mit einem systematischen 

umbau ihrer öffentlichen infrastruktur, ihrer sozialen und kulturellen 

angebote und einer stärkeren einbindung privater initiativen reagieren, 

auch um ihre soziale und ethnische integrationsfähigkeit zu erhalten. 

darüber hinaus werden in regionen mit deutlich sinkenden einwohner-

zahlen kleine gemeinden nicht mehr in der lage sein, den gewohnten 

standard kommunaler daseinsvorsorge zu organisieren und zu finanzie-

ren. dies wird nur noch in den städten und mit hilfe von netzwerken  

aus mehreren städten und gemeinden gelingen.
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Steuerungsfähigkeit wiederherstellen

eine solche zentrenorientierte infrastrukturpolitik verlangt den einsatz 

und die Bündelung aller städtischen ressourcen. das kommunale pla-

nungs- und ortsrecht, die wirtschaftliche Betätigung in den aufgaben-

feldern der kommunalen daseinsvorsorge sowie der personal- und  

finanzmitteleinsatz müssen mittels integrierter stadtentwicklungspla-

nung deutlich besser miteinander verzahnt und über eine einheitliche 

stadtpolitik gesteuert werden. dies gilt auch für die im Zuge einer rein 

betriebswirtschaftlich orientierten politik der verwaltungsmodernisierung 

dezentral organisierten verwaltungseinheiten und städtischen einrich-

tungen. städtische unternehmen sollten für eine integrierte stadtpolitik 

genutzt und nicht verkauft werden. generell sollte im rahmen der kom-

munalen daseinsvorsorge an der kommunalen eigenproduktion auch 

deshalb festgehalten werden, um sowohl Qualitätsstandards beeinflussen 

als auch produktions-know-how und steuerungskapazität gegenüber  

den sozial und ökologisch „blinden” liberalisierten märkten im interesse 

der Bürgerinnen und Bürger erhalten zu können.

Lokale Autonomie sichern

das selbstverständnis der städte als selbstorganisierte gesellschaft vor 

ort – und nicht als untere staatliche verwaltungsebene – muss in der 

öffentlichen debatte viel stärker als bisher artikuliert werden. kommuna-

le selbstverwaltung und die damit verbundene kommunale eigenständig-

keit im staatsaufbau ist orts- und bürgernah und bietet außerdem zwei 

außerordentlich wichtige vorteile, die gerade in Zeiten grundlegender 

veränderungen (im ökonomischen Bereich die globalisierung, im politi-

schen Bereich die vertiefung und erweiterung der europäischen union) 

von besonderer Bedeutung sind: Zum einen ist dieses dezentrale system 

von städten und ihren netzwerken besonders flexibel und kann die un-

terschiedlichen entwicklungen in den einzelnen räumen eines großen 

flächenstaates – erst recht der europäischen union – viel besser auf-

nehmen, als dies eine Zentralverwaltung könnte. Zum anderen ist mit 

diesem system die für grundlegende entscheidungen unabdingbare 

Zustimmung der Bevölkerung eher erreichbar als auf nationaler oder 

europäischer ebene. deshalb muss das in art. 28 ii gg enthaltene  

subsidiaritätsprinzip über art. 3b egv hinaus als institutionelle garantie 

lokaler autonomie auch im neuen eu-verfassungsvertrag verankert wer-

den. die im sogenannten lissabon-vertragstext in art. 1 beschlossene 

änderung des art. 3 egv enthält in art. 3a abs. 2 satz 1 folgende for-

mulierung:

„Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten [...] und ihre jewei-

lige nationale Identität, die in ihren grundlegenden politischen und ver-

fassungsmäßigen Strukturen einschließlich der regionalen und lokalen 

Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.”

dieser passus könnte einen deutlichen fortschritt für die kommunale 

selbstverwaltung in europa bedeuten. außerdem müsste in deutschland 

eine echte föderalismusreform endlich dazu genutzt werden, die kommu-

nale autonomie auf der örtlichen und regionalen ebene zu stärken.

Gemeindefinanzen verbessern und neu strukturieren

eine umfassende gemeindefinanzreform muss zunächst eine neujustie-

rung von aufgaben und finanzausstattung der städte und gemeinden 

vornehmen, um deren strukturelle defizite zu beseitigen. dies verlangt 

die strikte Beachtung des konnexitätsprinzips. außerdem gehört dazu:

die dauerhafte und uneingeschränkte gewährleistung einer wirtschafts-

bezogenen gemeindesteuer mit hebesatzrecht;

eine reformierte grundsteuer mit stärkerer ertragskraft und mobilisie-

rungswirkung für erschlossenes Bauland;

eine neue stadt- und umweltverträgliche konzeption der verkehrsfinan-

zierung mit stärkerer orientierung am nutzer (über mineralölsteuer, 

straßenbenutzungsgebühren, erschließungs- und nahverkehrsabgabe);

eine umgestaltung der bisherigen starren und sektoralen förderpraxis, 

um durch eine dezentralisierte förderpolitik auf der kommunalen  

ebene eine ressortübergreifende Bündelung und verknüpfung der ein-

zelnen kommunalen aufgabenfelder (städtebau, wohnraumförderung, 

sozial-, kultur- und Bildungsarbeit, verkehrspolitik, umweltschutz, 

wirtschaftsförderung und infrastrukturpolitik) im rahmen einer inte-

grierten stadtpolitik zu ermöglichen und damit die handlungsautono-

mie und eigenverantwortung der städte und gemeinden zu stärken.

Regionale Kooperation in Städteregionen organisieren

das leistungsfähige dezentrale organisationsmodell „kommunale selbst-

verwaltung” muss in seiner konkreten ausgestaltung den tatsächlichen 
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entwicklungen angepasst werden, um die aufgaben der Zukunft auf der 

kommunalen ebene bewältigen zu können. auf nationaler ebene ist ge-

nerell festzustellen, dass Zahl und umfang der aufgaben, die von den 

einzelnen städten und gemeinden im derzeitigen gebietszuschnitt nicht 

mehr allein bewältigt werden können, stark zugenommen haben. im 

europäischen Binnenmarkt verstärkt der verschärfte wettbewerb den 

druck auf die städte und gemeinden zur Zusammenarbeit in den regi-

onen. Ziel der verwaltungsstrukturreformen in den ländern muss es 

daher sein, im unmittelbaren gegenüber von staat und stadt die ge-

meindliche selbstverwaltung in ihrer handlungsfähigkeit und in ihrem 

gestaltungsspielraum zu stärken. dazu sind den städten und gemeinden 

alle aufgaben zuzuweisen, die örtlich bewältigt werden können (subsi-

diaritätsgedanke), was in einigen ländern auch gemeindegebietsrefor-

men voraussetzt. Zwischen den städten und gemeinden einerseits  

sowie der landesverwaltung andererseits sollte es dann nach meiner 

auffassung nur noch eine – und zwar kommunal organisierte – regionale 

ebene geben. diese städteregionen (oder regionalkreise) würden jeweils 

von den kreisfreien städten sowie den städten und gemeinden mehrerer 

kreise einer funktional gewachsenen region gebildet und alle kommuna-

len aufgaben auf der regionalen ebene übernehmen.

fAZIT

eine leistungsfähige kommunale selbstverwaltung wird es auf dauer nur 

geben, wenn es gelingt, die kongruenz von aufgaben- und räumlichen 

verwaltungsstrukturen sowie der entsprechenden finanzierungsgrund-

lagen wiederherzustellen. eine so modernisierte gemeindliche selbstver-

waltung wäre aufgrund ihrer effizienz, ortsnähe und demokratischen 

legitimation die notwendige Basis für eine das subsidiaritätsprinzip end-

lich ernst nehmende, bürgerschaftlich verankerte und getragene europä-

ische union. gerade angesichts der erweiterung der europäischen union 

auf 27 mitgliedstaaten mit insgesamt rund �90 millionen einwohnern auf 

�,2 millionen Quadratkilometern sollte dieses angebot genutzt werden.
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Die europäische Stadt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. – S. 11-47.
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Bertelsmann Fachzeitschriften u.a., 2008. – (Bauwelt-Fundamente: Stadtpla-
nung, Urbanistik; 118).
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kommunale herausforderungen 
in der stadtentwicklung

Norbert Portz

STADTENTWICKLUNG VOR GRUNDLEGEND NEUEN 

HERAUSfORDERUNGEN

die stadtentwicklungspolitik in den deutschen städten 

und gemeinden steht seit einiger Zeit und insbesondere 

aktuell vor grundlegend neuen herausforderungen. die 

auswirkungen der finanzmarkt- und wirtschaftskrise sind  

in den städten und gemeinden immer deutlicher spürbar. 

steuereinnahmen brechen dramatisch ein. gleichzeitig 

explodieren die sozialausgaben. die finanzkrise bestimmt 

längst die politischen entscheidungen vor ort, auch bei der 

stadtentwicklung. pflichtaufgaben und personallasten kön-

nen oftmals nur durch kassenkredite, die mittlerweile in  

den kommunen auf 32,6 milliarden euro gestiegen sind, 

finanziert werden. damit ist eine gestaltende kommunale 

selbstverwaltung in gefahr. die finanzkrise führt immer 

mehr zur reduzierung der personellen ressourcen auch in 

den planungsämtern. darüber hinaus sind die kommunen 

mit weiteren zentralen herausforderungen konfrontiert.  

Zu nennen sind die felder globalisierung und demographie. 

Jedoch dürfen diese herausforderungen nicht allein unter 

problemgesichtspunkten betrachtet werden. vielmehr kön-

nen und müssen die auf der kommunalen ebene zuerst 
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erfahrbaren auswirkungen auch als chance genutzt werden. Ziel muss 

es gerade unter den neuen rahmenbedingungen sein, die städte und 

gemeinden als gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

impulsgeber in deutschland und europa zu stärken.

nur wenn dies gelingt, kann der im mai 2007 von allen 27 eu-staaten 

unterzeichnete schlussappell der leipzig-charta zur nachhaltigen euro-

päischen stadt, der in den worten „europa braucht starke städte” mün-

det, wirklichkeit werden.

HERAUSfORDERUNGEN füR DIE STADTENTWICKLUNG

Globalisierung – Unmittelbare Auswirkungen für die Kommunen

die globalisierung ist zwar kein grundsätzlich neues phänomen. nicht 

zuletzt hat sich die katholische kirche, aber auch der – gescheiterte –  

sozialismus stets als globalisierte Bewegung verstanden. neu an der 

globalisierung sind allerdings insbesondere drei punkte:

die beschleunigte liberalisierung des welthandels;

eine beispiellose reduzierung der transportkosten;

das internet und die hieraus sich ergebende unbegrenzte kommuni-

kations- und wissensvermittlungsmöglichkeit.

folge dieser globalisierung ist insbesondere, dass der arbeitnehmer und 

dienstleister in deutschland nicht nur mit dem arbeitnehmer von „neben-

an”, sondern auch mit dem mechaniker und dem it-hersteller in indien 

und china konkurriert. 

die städte und gemeinden und ihre Bürger erfahren die auswirkungen 

der globalisierung am unmittelbarsten und als erste: arbeitsplätze wer-

den verlagert oder fallen weg. die verunsicherung vor ort und die Zu-

kunftsangst der Bürger nehmen zu. 

im hinblick auf die herausforderung der globalisierung gilt: der erfolg 

von morgen ist die reformbereitschaft von heute. nur wenn alle verant-

wortlichen akteure im Bund, in den ländern und kommunen sowie in der 

privaten wirtschaft bereit sind, die notwendigen reformschritte gemein-

sam zu gehen, kann die globalisierung mit ihren auswirkungen auch  

in deutschland aktiv und positiv gestaltet werden. hierzu gehört die 







erkenntnis, dass es nicht zielführend wäre, mit den südostasiatischen 

staaten bei den einfachen produkten und im Billiglohnbereich zu konkur-

rieren. vielmehr muss gerade deutschland vermehrt seine stärken in  

der hochtechnologie, bei der qualitativ und quantitativ gut vorhandenen 

infrastruktur sowie im forschungs- und Bildungsbereich suchen und för-

dern.

für die städte und gemeinden besteht die herausforderung der globali-

sierung insbesondere darin, ihre eigenen und unverwechselbaren profile 

im wettbewerb mit anderen zu fördern („stärken stärken”) und ihre 

jeweiligen alleinstellungsmerkmale sowohl im ureigenen kommunalen 

Bereich selbst als auch bei den örtlichen dienstleistungen und der lokalen 

wirtschaft herauszustellen.

Demographische Entwicklung – Chancen in den Mittelpunkt rücken

auch die demographische entwicklung in deutschland („wir werden weni-

ger, älter, bunter und einsamer”) gehört bei aller unterschiedlichkeit in 

den einzelnen regionen, deren schnittstelle sich längst nicht mehr an 

einer ost-west-grenze festmachen lässt, zu den zentralsten herausfor-

derungen für die städte und gemeinden. der umgang hiermit entschei-

det letztlich auch über den sozialen und wirtschaftlichen erfolg unserer 

gesellschaft. die Bevölkerung in deutschland schrumpft nicht nur von 

gegenwärtig rund 82 millionen auf rund 75 millionen einwohner bis zum 

Jahr 2050 (mittlere Bevölkerungsprognose). sie altert überdies in einem 

rapiden maße. schon heute sind 26 prozent der Bürger über sechzig 

Jahre und nur 18 prozent unter zwanzig Jahre alt. weiter wird schon in 

den nächsten drei Jahren die Zahl der über achtzigjährigen in deutsch-

land von gegenwärtig drei millionen auf über 3,5 millionen Bürger stei-

gen. Bereits im Jahr 2035 wird zudem mehr als die hälfte der Bevölke-

rung über fünfzig Jahre alt sein. folge für die kommunen in den zusätz-

lich von abwanderung betroffenen „schrumpfungsregionen” ist insbeson- 

dere, dass weniger steuerzahler auch weniger direkte steuereinnahmen 

bedeuten. weiter sind erhebliche und kostenintensive infrastrukturanpas-

sungen, etwa bei der wasserver- und abwasserentsorgung, aber auch  

im Bereich von schulen und kindergärten sowie im sozial- und altenbe-

reich erforderlich.
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die demographische entwicklung ist für absehbare Zeit unumkehrbar und 

gilt auch dann, wenn künftig wieder mehr kinder pro familie geboren 

werden sollten. grund ist, dass es bereits jetzt weniger potentielle eltern 

als in früheren generationen gibt. selbst durch eine verstärkte Zuwande-

rung kann diese entwicklung nicht maßgeblich korrigiert werden. denn 

hierzu würden pro Jahr mehrere millionen Zuwanderer, die nicht älter  

als 21 Jahre alt sind, benötigt. dies ist nicht nur faktisch unmöglich. es 

würde im übrigen auch die jetzt schon sehr schwierig zu bewältigende 

integrationsherausforderung in unserem land vergrößern und insbeson-

dere die städte und gemeinden überfordern.

was wir angesichts der demographischen entwicklung daher brauchen, 

ist eine umfassende politik, die nicht nur einzelne sparten wie die seni-

oren- oder familienpolitik beinhaltet. gerade in der Bildungspolitik müs-

sen wir vielmehr die demographische entwicklung auch als chance und 

herausforderung nutzen: weniger schüler können und müssen zukünftig 

bei gleicher lehrerzahl in kleineren klassen besser betreut werden. auch 

eine aktive seniorenpolitik muss das hohe potential älterer menschen  

und deren erfahrungen verstärkt nutzen. dies bedingt auch, dass zum 

Beispiel nicht nur der sechzigjährige, sondern auch der siebzigjährige, 

der heute nicht selten noch abenteuerurlaube macht, mit seinen erfah-

rungen in den städten und gemeinden für ein bürgerschaftliches enga-

gement unverzichtbar sein kann.

Migration – Gemeinsam leben statt Bildung von parallelgesellschaften

nach einer vorausberechnung der vereinten nationen wird der anteil der 

zugewanderten Bevölkerung in deutschland einschließlich der bereits  

hier lebenden ausländer bis zum Jahr 2050 insgesamt rund ein drittel 

und in den großstädten sogar über 50 prozent erreichen. Bereits heute 

ist in vielen stadtvierteln von großstädten in der altersgruppe der vier-

zehn- bis 2�-Jährigen der anteil der Jugendlichen mit migrationshinter-

grund größer als der der angestammten deutschen Bevölkerung. 

die hiermit verbundenen herausforderungen und probleme werden un-

mittelbar in den kommunen sichtbar. mangelnde integration durch die 

„aufnahmegesellschaft”, aber zum teil auch eine mangelnde integrati-

onsbereitschaft der Zuwanderer selbst führen zu einer zunehmenden 

„gesellschaftlichen und sozialen schere”. es macht jedenfalls betroffen, 

dass Jugendliche mit migrationshintergrund in einer größenordnung von 

rund 20 prozent im vergleich zu den deutschen Jugendlichen in einer 

größenordnung von rund 10 prozent mit einer immerhin doppelt so 

großen anzahl die schule ohne abschluss verlassen. häufig sind gerade 

dies die hartz-iv-empfänger von morgen.

das postulat „fördern und fordern”, das insbesondere bei Bürgern mit 

migrationshintergrund eine ausreichende sprachkompetenz im deutschen 

voraussetzt, muss daher unbedingt auch zur vermeidung einer weiteren 

sozialen ausgrenzung und zur verringerung von ungleichheiten von allen 

verantwortlichen seiten mit tatsächlichem leben erfüllt werden.

Innovations- und Bildungspolitik – Ausbau der Infrastruktur  

erforderlich

das vielbeschworene auseinanderdriften zwischen arm und reich auch  

in deutschland beinhaltet eine besondere soziale komponente. gemeint 

ist die Zunahme der sogenannten „Bildungsfernen schichten”. diese sind 

immer schwerer in den arbeitsmarkt, aber auch in die gesellschaft ins-

gesamt zu integrieren. eine aktive innovations- und Bildungspolitik und 

eine breite wissensvernetzung sind daher nicht nur äußerst lohnende 

Zukunftsinvestitionen. sie tragen auch im interesse der städte und ge-

meinden dazu bei, dass alle Bevölkerungsgruppen in die lage versetzt 

werden, ihre spezifischen talente zum wohle aller einzusetzen und in den 

kommunen aktive verantwortung durch mitsprache und durch mitwirkung 

zu übernehmen. voraussetzung hierfür ist primär der vom Bund und den 

ländern finanziell zu unterstützende ausbau einer qualitätsvollen infra-

struktur in unseren städten und gemeinden. hierdurch können gute 

rahmenbedingungen, insbesondere im Bildungsbereich (ausreichende 

kindergartenplätze, qualifiziert ausgebildete kindergärtner/innen, ver-

mehrte ganztagsschulen zur gewährleistung des nebeneinanders von 

Beruf und familie, gute ausbildungs- und fortbildungsangebote etc.), 

gewährleistet werden.

Beim wirtschafts-, Bildungs- und arbeitsmarktwachstum kommt im übri-

gen der sogenannten kreativen wirtschaft in jüngerer Zeit eine immer 

größere Bedeutung zu. in den entwickelten industrienationen und ihren 

städten und gemeinden arbeiten heute rund 30 prozent der erwerbstäti-

gen im kreativen sektor, also in der wissenschaft, in ingenieurberufen,  

in forschung und entwicklung sowie im kunst- und kulturbereich. die 

„kreative kommune”, die auf den vom Zukunftsforscher richard florida 
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entwickelten drei t’s „technologie, talente und toleranz” gründet, bietet 

hierfür die besten voraussetzungen. eine ausprägung dieser drei t’s wird 

man aber nicht durch das erreichen, was der Bundesrechnungshof die 

„organisierte nichtverantwortung” nannte. erforderlich sind vielmehr 

Befähigungen statt Bevormundung, dezentralität statt steuerung von 

oben und mehr gestalterische freiheit und raum zum experimentieren 

statt lösungen von der stange und überflüssige Bürokratie.

Innenstädte und Ortskerne stärken – Rahmenbedingungen für 

familien verbessern, verbrauchernahe Versorgung gewährleisten  

und Baukultur fördern

Innenstädte und Ortskerne – Schlüsselfaktoren für die  

Stadtentwicklung 

innenstädte und ortskerne sind der schlüsselfaktor für die stadtentwick-

lung. insbesondere in den Zentren unserer städte und gemeinden spie-

gelt sich brennglasartig die soziale, wirtschaftliche, kulturelle und ökolo-

gische entwicklung unserer gesellschaft wider. der gesamten politik muss 

es daher ein kernanliegen sein, speziell die innenstädte und ortskerne  

zu stärken. diese sind identifikationsfaktoren für die Bürger in unseren 

gemeinden. die gravierenden umstrukturierungsprozesse in unseren 

ortskernen und innenstädten, die sich beispielhaft an der häufig proble-

matischen situation eines – fehlenden – verbrauchernahen einzelhandels 

festmachen, gefährden unsere Zentren in zunehmendem maße. die stär-

kung der innenstädte und ortskerne muss daher im rahmen einer kon-

zertierten aktion, die über den Bereich des städtebaus und der städte-

bauministerien hinaus ressortübergreifend stattfindet und alle ebenen 

(Bund, länder, gemeinden) sowie die private wirtschaft erfasst, zu 

einem kernanliegen der politik und der gesamten gesellschaft werden.

Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern verbessern

hierzu gehört es auch, dass die rahmenbedingungen für familien mit 

kindern, insbesondere für das wohnen in unseren innenstädten und 

ortskernen, verbessert werden. die schaffung guter rahmenbedingun-

gen für familien mit kindern speziell im Bildungsbereich wird dabei 

immer mehr zum entscheidenden standortfaktor für unsere städte  

und gemeinden.

trotz der vielbeschworenen revitalisierung der innenstädte und eines 

durchaus festzustellenden „Zurück in die innenstädte und ortskerne” ist 

speziell für die Zukunftsträger, also für jüngere familien mit kindern, eine 

nutzung der ortskerne als wohnstandort nach wie vor oftmals unattrak-

tiv. folge ist, dass diese für die innenstädte und ortskerne und deren 

vitalität wichtige gruppe der jungen familien mit kindern immer noch  

zu häufig aus den innenstädten und ortskernen fortzieht.

die stärkung des wohnens in den ortskernen und innenstädten und die 

gewährleistung einer hohen lebensqualität ist eine zentrale kommunale 

Zukunftsaufgabe. hierzu gehört ganz entscheidend ein vitaler nutzungs-

mix. gerade junge familien, aber auch ältere menschen profitieren von 

der nähe des einzelhandels sowie von wichtigen infrastruktureinrich-

tungen im schul-, gesundheits-, sozial-, Bildungs-, freizeit- und kultur-

bereich. notwendig für eine verstärkte ansiedlung dieser Bevölkerungs-

gruppe in unseren ortskernen ist jedoch, dass für diesen personenkreis 

das wohnen preislich und qualitativ nachfragegerecht ausgestaltet wird. 

sicherlich lässt sich das oftmals außerhalb unserer innenstädte und orts-

kerne nachgefragte „einfamilienhaus mit garten” in unseren Zentren 

weder räumlich noch preislich ohne weiteres verwirklichen. dennoch sind 

Bund und länder, aber auch die städte und gemeinden selbst sowie die 

immobilien- und Bauwirtschaft gefordert, durch innovative konzepte 

(stadthäuser, mehrgenerationenhaushalte etc.) und durch qualitativ gute 

rahmenbedingungen (umweltqualität etc.) verstärkt ein familien- sowie 

auch ein altengerechtes wohnen in unseren ortskernen zu ermöglichen.

Verbrauchernahe Versorgung sichern – Kommunale Einzel- 

handelskonzepte aufstellen

die expansion von neuen verkaufsflächen im einzelhandel von elf millio-

nen Quadratmetern noch im Jahr 1950 auf 116 millionen Quadratmeter 

im Jahr 2006, insbesondere auf der „grünen wiese” und an nicht inte-

grierten standorten, hat oftmals zu leerständen, einer vermehrten an-

siedlung von discountern und Billigläden sowie zu strukturproblemen 

und einem anhaltenden abwärtstrend in unseren innenstädten und orts-

kernen geführt. verstärkt wurde diese entwicklung durch eine zunehmen-

de filialisierung. im vollzug nicht selten unzureichende vorgaben der 

regionalplanung sowie ein defizit an interkommunal verbindlichen einzel-

handelskonzepten treten oftmals hinzu. eine zunehmende kannibalisie-
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rung im Bereich des einzelhandels und eine verödung der ortskerne 

sowie vermehrt monostrukturierte und zumindest in ihren fußgänger-

zonen und innenbereichen vom ortsbild her „austauschbare” städte und 

gemeinden sind die folge.

Ziel muss es daher sein, unsere innenstädte und ortskerne mit ihren 

jeweiligen versorgungsfunktionen zu sichern und auch durch eine gute 

parkraumbewirtschaftung sowie eine verkehrliche (öpnv-)anbindung 

wettbewerbsfähig gegenüber der „grünen wiese” zu machen. die erstel-

lung verbindlicher (interkommunaler) einzelhandels- und Zentrenkonzep-

te mit speziellen sortimentsvorgaben ist dabei eine wesentliche grund-

lage.

Zusätzlich muss das städtebaurechtliche instrumentarium, insbesondere 

§ 11 abs. 3 Baunvo, genutzt werden, um handelsansiedlungen im sinne 

einer positiven entwicklung der städte und gemeinden zu steuern. im 

sinne einer breiten „einzelhandelsstrategie” empfiehlt es sich dabei für 

städte und gemeinden, gemeinsame Zielvereinbarungen mit dem handel 

(flächenmanagement, citymarketing, gestaltung etc.) und den Bürgern 

zur stärkung der innenstädte und ortskerne und damit zur sicherung 

der nahversorgung der Bevölkerung nicht nur zu entwickeln (leitbild 

etc.), sondern insbesondere auch umzusetzen. ganz speziell ist auch der 

einzelhandel selbst gefordert („der einzelhandel heißt einzelhandel, weil 

er einzeln handelt”), durch gemeinsame und vollzugsorientierte konzepte 

und durch eine bessere kundenorientierung zur attraktivitätssteigerung 

der innenstädte und ortskerne beizutragen.

Baukultur fördern – Das Auge genießt mit

der lange Zeit in unseren städten und gemeinden vernachlässigte und 

nicht ausreichend wahrgenommene standortfaktor einer qualitätsvollen 

Baukultur sowie die steigerung der Qualität von öffentlichen plätzen 

haben als merkmal für eine positive stadtentwicklung in jüngerer Zeit  

an stellenwert gewonnen. die diskussion über die – städtebauliche und 

architektonische – schönheit einer stadt und gemeinde ist zunehmend 

aus dem reinen Blickwinkel der fachleute herausgewachsen und bewegt 

die Bürger mehr denn je. als Beispiel für diese diskussion und den um-

gang damit steht die intensiv diskutierte frage des wiederaufbaus des 

Berliner stadtschlosses sowie der schlösser in potsdam und hannover. 

auch die in frankfurt am main in der Bevölkerung diskutierte „wieder-

herstellung” nicht mehr vorhandener Bauten in der innenstadt gehört in 

diesen Zusammenhang.

hinter all diesen Bestrebungen ist ebenso wie bei der wiederbebauung 

des neumarkts in dresden mit der neu aufgebauten frauenkirche auch 

die sehnsucht vieler Bürger nach der „schönen stadt” zu erkennen. 

sicherlich kann der in dresden beschrittene weg des wiederaufbaus 

eines ganzen stadtviertels in der innenstadt kein allgemeingültiges 

Beispiel für andere städte und gemeinden sein. hierfür sind traditionen 

und rahmenbedingungen innerhalb der kommunen zu unterschiedlich. 

auch dürfen innenstädte und ortskerne nicht ausschließlich zum histo-

rischen museum für touristen werden.

entscheidend ist aber stets, dass die städte und gemeinden ihr eigenes 

baukulturelles profil erkennen und stärken. dieses profil muss einerseits 

durch moderne und qualitätsvolle Bauten ergänzt werden. andererseits 

ist es unabdingbar, dass die städte und gemeinden ihre erhaltenswer- 

ten Bauten, plätze sowie ihren denkmalbestand vor Beeinträchtigungen 

schützen und ihr spezifisches baukulturelles erbe bewahren und weiter-

entwickeln.

Sicherheit, Sauberkeit, gesunde Umwelt – Mehr als nur weiche  

Standortfaktoren

die sicherheit in unseren städten und gemeinden sowie deren sauber-

keit, aber auch die gewährleistung einer gesunden umgebung werden  

für die Zukunftsfähigkeit unserer städte und gemeinden als durchaus 

„harte” standortfaktoren immer bedeutsamer. auch wenn die städte und 

gemeinden die herausforderungen sicherheit und kriminalprävention, 

sauberkeit auf straßen und plätzen sowie gesunde umwelt nur sehr be-

grenzt alleine gewährleisten können, sind gerade sie es, die vielfach 

unmittelbar vor ort, also bürgernah, handeln.

insbesondere über präventive maßnahmen in den Bereichen sicherheit 

und kriminalität sowie bei der sauberkeit können kommunale verwaltun-

gen gemeinsam mit anderen akteuren (polizei und Justiz, schulen und 

Bildungsträger sowie gesundheitseinrichtungen etc.) vieles erreichen.
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so sollte es beispielsweise zum Ziel einer „kommunalen kriminalpräven-

tion” gehören, nicht nur die anzahl der straftaten, sondern auch die 

kriminalitätsfurcht, die häufig die lebensqualität der Bürger vor ort 

beeinträchtigt, zu verringern. vor allem gefährdete personengruppen  

wie kinder, frauen, Behinderte und ältere menschen werden schnell 

verunsichert. sie sollten daher bei kommunalen konzepten, die gemein-

sam mit der polizei erarbeitet werden, besonders berücksichtigt werden. 

auch bauliche maßnahmen, wie die schaffung von übersichtlichen und 

gut beleuchteten plätzen, parkhäusern und unterführungen, können 

einen wesentlichen Beitrag für eine größere sicherheit geben. 

im Bereich der sauberkeit unserer städte und gemeinden kann ebenfalls 

durch präventionsmaßnahmen einiges erreicht werden. das intensive 

Zusammenwirken mit schulen und die übernahme der verantwortung 

durch Bürger zum Beispiel für öffentliche teilflächen (patenschaften etc.) 

können dazu beitragen, ein verstärktes umweltbewusstsein zu schaffen 

und zum Beispiel wilden müll und verunreinigungen zu verhindern oder 

zu vermindern. folge ist ein mehr an aufenthaltsqualität auf den öffent-

lichen straßen, wegen und plätzen in unseren städten und gemeinden.

schließlich kommt auch der herstellung einer gesunden umwelt für die 

stadtentwicklung eine immer größere Bedeutung zu. dies ist schon heute 

daran ersichtlich, dass die Bürger in einer immer älter werdenden gesell-

schaft mehr denn je wert auf gesunde produkte und auf eine gesunde 

umwelt legen. so sind gerade fitnessstudios sowie der wellnessbereich 

stark wachsende dienstleistungen. städte und gemeinden sind daher 

neben anderen verantwortungsträgern in besonderer weise herausgefor-

dert, diesem gesundheitsorientierten lebenskonzept, bei dem das wohl-

fühlen in der eigenen haut zu einem wichtigen Bestimmungsmerkmal 

wird, auch durch eigene maßnahmen rechnung zu tragen. hier kommt 

speziell der verminderung von (gesundheits-)Beeinträchtigungen der 

Bürger durch lärm und schadstoffhaltige luft eine besondere Bedeutung 

zu. an dieser Zielerreichung müssen sich Bund, länder und insbesondere 

die hersteller der jeweiligen produkte, und zwar durch maßnahmen an 

der Quelle (verpflichtender einbau von rußpartikelfilter in fahrzeugen 

etc.), beteiligen.

Interkommunale Zusammenarbeit – Zukunftsthema für Städte und 

Gemeinden

die interkommunale Zusammenarbeit ist ein entscheidendes Zukunfts-

thema für die städte und gemeinden in deutschland. deren notwendig-

keit ist in den letzten Jahren gewachsen. grund hierfür ist das Ziel vieler 

gemeinden, auch angesichts einer zum teil schrumpfenden Bevölkerung 

effiziente strukturen bei Beibehaltung eines breiten dienstleistungsange-

bots zugunsten der Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten. weiter können 

durch interkommunale kooperationen vielfach kosten gesenkt werden, 

ohne vor ort die leistungsvielfalt zu verringern.

das sowohl wirtschaftliche als auch bürgernahe erfolgsmodell der inter-

kommunalen Zusammenarbeit – zum Beispiel in der abwasser- und was-

serversorgung, zunehmend auch im Bereich der informationstechnologie 

sowie der Bildung – droht aber durch das europäische wettbewerbs-  

und vergaberecht zunehmend ausgehöhlt zu werden. konsequenz ist ein 

faktischer Zwang zur privatisierung kommunaler aufgaben, der sich 

weder aus dem europäischen primärrecht, noch aus dem vergaberecht 

begründen lässt.

gegen eine ausschreibungspflicht der interkommunalen Zusammenarbeit 

spricht, dass die gemeinden staatliche einheiten deutschlands sind. ihre 

durch das grundgesetz (art. 28 abs. 2 gg) geschützte selbstverwaltung 

und organisationshoheit ist ein wesentlicher kernbestandteil der deut-

schen verfassung, die auch die eu-rechtsgebung zu respektieren hat.  

Bei rein interkommunalen kooperationen, etwa im Bereich der wasser-

versorgung, ohne Beteiligung privater dritter handelt es sich daher nicht 

um vergaberechtspflichtige Beschaffungen der kommunen auf einem – 

externen – markt. vielmehr werden kommunen bei interkommunalen 

aufgabenübertragungen gerade weiterhin hoheitlich und ausschließlich 

im internen aufgaben- und Zuständigkeitsbereich, also innerhalb der 

kommunalen verwaltungseinheit, tätig. mit diesen kooperationsformen 

wird daher in besonderem maße das subsidiaritätsprinzip gewahrt.

die im wege der rein kommunalen Zusammenarbeit ohne Beteiligung 

privater dritter nach den in deutschland bestehenden gesetzen über die 

kommunale gemeinschaftsarbeit stattfindenden kooperationen müssen 

daher allesamt in einem funktionalen sinne als „in-house-geschäft” und 

damit als vergaberechtsfrei angesehen werden, unabhängig davon, ob  
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es sich hierbei um mandatierende oder delegierende öffentlich-rechtliche 

vereinbarungen oder aber um kommunale Zweckverbände etc. handelt. 

die entscheidung der kommunen, ob sie aufgaben in eigener regie bzw. 

interkommunal durchführen oder aber nach vorheriger ausschreibung  

an einen privaten vergeben, darf daher nicht durch das europäische 

vergaberecht ausgehöhlt werden.

Klimaschutz und Ressourcenmanagement – Global denken,  

lokal handeln

Kommunen – Aktiv für den Klimaschutz 

die nicht zuletzt aufgrund des un-weltklimaberichts drastisch aufgezeig-

ten klimafolgen haben auch in den städten und gemeinden die einsicht 

verstärkt, dass der klimaschutz eine dauerhafte Zukunftsaufgabe ist. die 

kommunen sind von den zu erwartenden klimaänderungen (hochwasser, 

sturmschäden etc.) besonders und unmittelbar betroffen. als handelnde 

akteure vor ort kommt ihnen ferner eine besondere Bedeutung bei der 

praktischen umsetzung der co2-reduktionsziele zu. weiter können die 

städte und gemeinden als bürgernächste staatliche ebene privathaus-

halte und unternehmen für Beiträge zum klimaschutz gewinnen und 

damit eine wichtige vorbildfunktion ausüben. in diesem sinne haben 

viele kommunen schon vor Jahren begonnen, sich freiwillig klimaschutz-

ziele zu setzen, aktionsprogramme auszuarbeiten und diese schritt für 

schritt zu realisieren.

als Beispiele des kommunalen engagements für den klimaschutz können 

insbesondere die folgenden themenfelder angeführt werden:

förderung regenerativer energien (fotovoltaik, Biomasse, geothermie, 

windkraft etc.), insbesondere im rahmen der kommunalen Bauleit- 

planung;

co2-mindernde sanierung kommunaler gebäude (schulen, kinder- 

gärten etc.);

maßnahmen zum kommunalen energiemanagement;

co2-sparende siedlungsentwicklung („die kompakte gemeinde”);

umweltfreundliche Beschaffung von produkten, dienstleistungen und 

gütern;

Beratung der Bürger und der örtlichen wirtschaft im hinblick auf um-

weltfreundliche verhaltensweisen (energieeinsparungsmöglichkeiten, 

nutzung erneuerbarer energien, umweltschonende entsorgung etc.).













Bei all diesen maßnahmen und handlungsfeldern gilt eines: intelligenter 

klimaschutz ist nicht nur ökologisch erforderlich, sondern auch volkswirt-

schaftlich sinnvoll. so hat das deutsche institut für wirtschaftsforschung 

(diw) im märz 2007 eine studie vorgestellt, wonach ein ungebremster 

klimawandel allein die jährlichen schäden extremer wetterereignisse von 

derzeit rund 1,6 milliarden euro bis 2050 auf 27 milliarden euro erhöhen 

und das wachstum um durchschnittlich 0,5 prozentpunkte schmälern 

würde. hingegen betragen die kosten für einen anspruchsvollen klima-

schutz durchschnittlich nur ein prozent der globalen wirtschaftsleistung. 

ein engagement für die daueraufgabe klimaschutz nach dem grundsatz 

„global denken – lokal handeln” ist daher eine Zukunftsinvestition der 

städte und gemeinden sowie für deren Bürger.

Ressourcen schützen – Flächeninanspruchnahme begrenzen

auch in weiteren Bereichen kommt dem ressourcenschutz in der kom-

munalen stadtentwicklung eine immer größere rolle zu. in jüngerer  

Zeit ist dabei die eindämmung der flächeninanspruchnahme in den 

Blickpunkt des interesses geraten. Bei immer noch insgesamt über  

100 hektar/tag in anspruch genommener fläche in deutschland durch 

die verschiedenen maßnahmenträger in Bund, ländern und gemeinden 

und angesichts einer zurückgehenden Bevölkerung kommt daher dem 

flächenressourcenschutz in den kommunen eine große Bedeutung zu.

Zahlreiche Beispiele belegen, dass viele städte und gemeinden trotz  

der unterschiedlichen rahmenbedingungen die wichtigkeit eines kommu-

nalen flächenressourcenmanagements für eine nachhaltige entwicklung 

erkannt haben. für die rechtliche Zielerreichung hat das am 1. Januar 

2007 in kraft getretene gesetz zur erleichterung von planungsvorhaben 

für die innenentwicklung der städte und gemeinden über die schon be-

stehenden vorgaben („mit grund und Boden ist sparsam umzugehen”) 

hinaus einen weiteren fortschritt gebracht. danach können Bebauungs-

pläne der innenentwicklung in unseren kommunen in einem beschleu-

nigten verfahren mit der folge einer vermeidung der inanspruchnahme 

von außenbereichsflächen aufgestellt werden.

neben diesen rechtlichen rahmenbedingungen muss aber in tatsächlicher 

hinsicht die förderung und verstärkung eines gesamtheitlichen kommu-

nalen flächenressourcenmanagements erfolgen. erst auf der grundlage 

eines derartigen kommunalen flächenressourcenmanagements sind die 
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städte und gemeinden in der lage, ihre Ziele nach dem postulat „innen 

vor außen” zu formulieren und umzusetzen. 

hierzu gehören insbesondere folgende punkte:

angemessene nutzung leerstehender oder leerfallender Bausubstanz;

innenentwicklung einschließlich einer umnutzung von brachliegenden 

oder ehemals baulich genutzten flächen und verstärkte mobilisierung 

von Baulandreserven im innenbereich;

angemessene verdichtung bestehender siedlungsgebiete;

nutzung bereits ausgewiesener Bauflächen;

flächensparende siedlungs- und erschließungsformen sowie

möglichst geringe versiegelung von freiflächen.

Europäisierung der Kommunalpolitik – Kommunale Mitwirkung  

erforderlich

fast alle der in europa behandelten themenfelder haben kommunal-

bezug und berühren die stadtentwicklung. dies gilt nicht nur für die 

ausstattung von strukturfonds sowie für wettbewerbsvorgaben bei der 

ausschreibung kommunaler leistungen bei der investorenauswahl auf 

der grundlage städtebaurechtlicher verträge sowie bei interkommunalen 

kooperationen. es betrifft gleichermaßen auch die auf örtlicher ebene 

umzusetzenden umweltvorgaben, zum Beispiel die eu-feinstaub- oder 

eu-umgebungslärmrichtlinie, sowie die vielfältigen umweltprüfungen  

im rahmen der Bauleitplanung.

feststellbar ist aber, dass diese gravierenden auswirkungen der eu-politik 

auf die kommunale ebene nicht im einklang mit den umgekehrten mög-

lichkeiten der städte und gemeinden selbst stehen, eine kommunal- so-

wie bürgerorientierte europapolitik zu beeinflussen und praxisnah auszu-

gestalten. folge ist, dass vielfach die europäischen vorgaben, etwa im 

Bereich der feinstaubrichtlinie, vor ort durch die kommunen wegen ihrer 

beschränkten handlungs- und finanzierungsmöglichkeiten nur unzurei-

chend umgesetzt werden können. die kommunen können zwar unter 

umständen straßen für den lkw-verkehr mit großem schadstoffausstoß 

sperren und diesen lkw-verkehr auf andere straßen umleiten. dies führt 

jedoch nur zum ergebnis, dass die schadstoffe verlagert werden. es löst 

das problem aber nicht an der Quelle. 













Ziel muss es daher insgesamt sein, die divergenz zwischen den eu-vor-

gaben und den begrenzten möglichkeiten der diese regeln ausführenden 

städte und gemeinden in Zukunft zu verringern. erreicht werden kann 

dieses Ziel insbesondere durch eine frühe einbindung kommunaler ver-

treter und praktiker bereits bei der erstellung der eu-richtlinien sowie 

der eu-verordnungen. Zudem muss europa stärker als bisher dafür 

sorge tragen, schon bei der erarbeitung von richtlinien und verord- 

nungen eine kommunalverträglichkeitsprüfung durchzuführen. es ist 

jedenfalls widersprüchlich, wenn etwa im umweltbereich einerseits rund 

80 prozent aller von den kommunen durchzuführenden maßnahmen aus 

Brüssel kommen, andererseits deren vollzugsfähigkeit beziehungsweise 

kostentragung vor ort aber in den kommunen oftmals gar nicht gewähr-

leistet werden kann.

Neue Verantwortungskultur notwendig – Die Kommune, das sind  

wir alle

die komplexen herausforderungen an die stadtentwicklungspolitik lassen 

sich nur durch eine neue verantwortungskultur in den städten und ge-

meinden lösen. ausgehend von dem grundsatz „die stadt/gemeinde, 

das sind wir alle” geht es darum, dass die verschiedenen akteure und 

verantwortungsträger für eine positive stadtentwicklung – gemeinde, 

wirtschaft, eigentümer, Bürger, Bildungsträger und sozialeinrichtungen 

etc. – im rahmen einer gemeinsamen win-win-situation zusammen-

arbeiten. hierbei kommt insbesondere dem bürgerschaftlichen engage-

ment eine besondere Bedeutung zu. 

die aktiven mitwirkungsmöglichkeiten von Bürgern, wirtschaft etc. be-

deuten nicht, dass die städte und gemeinden sowie ihre demokratisch 

legitimierten vertreter ihre verantwortung für die stadtentwicklungspoli-

tik abgeben. vielmehr liegt die chance einer gemeinsamen verantwor-

tung aller für die stadtentwicklung wesentlichen akteure darin, dass 

privates und bürgerschaftliches engagement für die entwicklung unserer 

städte und gemeinden nutzbar gemacht und hierdurch eine aktive teil-

habe und mitwirkung dieser gruppe ermöglicht wird. 

der deutsche städte- und gemeindebund hat in diesem Zusammenhang 

die neuen verantwortungsgemeinschaften, die sich etwa in dem auf 

gesetzlicher ebene bereits in kraft getretenen Business Improvement 

District-modell (Bid) in hamburg, Bremen, schleswig-holstein und  
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hessen ausgebildet haben, unterstützt. Bei all diesen modellen geht  

es darum, verstärkt private initiative und auch private mittel für die 

stadtentwicklung zu gewinnen. einseitiges trittbrettfahrertum einzelner 

„privater gegner” soll durch demokratisch legitimierte mehrheitsent-

scheidungen verhindert werden. dem trägt der durch die novelle zum  

1. Januar 2007 neu in das Baugesetzbuch eingefügte § 171 f. mit den 

dort geregelten „privaten initiativen zur stadtentwicklung” rechnung. 

die unterstützung privater initiativen und gestaltungsmöglichkeiten bei 

der stadtentwicklung bietet letztlich mehr raum zum experimentieren 

und damit weniger lösungen von der stange. die privaten initiativen 

geben dem handel, der wirtschaft und den Bürgern, die dort eigenver-

antwortlich gestalten, den nötigen freiraum. Jedenfalls werden derartige 

bürgerschaftliche ideen dringend gebraucht. der freiherr vom und zum 

stein, dessen 250. geburtstag wir im Jahre 2007 begangen haben, hat 

das vor 200 Jahren wie folgt ausgedrückt:

„Das zudringliche Eingreifen der Staatsbehörden in Privat- und Gemein-

deangelegenheiten muss aufhören und dessen Stelle nimmt die Tätigkeit 

des Bürgers ein, der nicht in Formen und Papier lebt, sondern kräftig 

handelt, weil ihn seine Verhältnisse zur Teilnahme am Gewirre mensch-

licher Angelegenheiten nötigen.”

mehr tätige teilhabe der Bürgerschaft an ihren eigenen angelegenheiten 

ist ein so aktueller gedanke wie eh und je. in jüngerer Zeit hat dieser 

gedanke auch eine stärkung durch die neuen politischen und rechtlichen 

mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger gerade auf gemeindeebene erfah-

ren. 

Bürgerschaftliches engagement trägt unzweifelhaft zur Qualität unseres 

Zusammenlebens bei. es zu fördern ist – wie der ehemalige Bundes-

präsident horst köhler betont hat – oft weniger eine frage des geldes 

als vielmehr eine frage der haltung und der rahmenbedingungen: 

manchmal reichen ein raum, ein tisch und ein telefon. erfolge zeigen 

sich überall dort, wo der klare wille herrscht, alle Beteiligten zusammen-

zubringen – von der verwaltung über Bürgerinitiativen, vereine, schulen 

bis hin zu den lokalansässigen Betrieben.

Metropolen und ländlicher Raum – partnerschaft auf Augenhöhe

die dezentrale struktur deutschlands mit vielen starken großstädten 

einerseits sowie mit einem starken ländlichen raum (rund 70 prozent  

der deutschen leben außerhalb der großstädte) andererseits ist ein 

maßgeblicher grund für die wirtschaftliche und soziale erfolgsgeschichte 

deutschlands nach dem Zweiten weltkrieg. diese dezentrale struktur, die 

insbesondere im Bereich der infrastruktureinrichtungen in deutschland 

im vergleich zu vielen anderen ländern (frankreich, großbritannien etc.) 

zu einem nach wie vor hervorragenden niveau geführt hat, muss auch in 

Zukunft erhalten werden.

Ballungszentren und der ländliche raum müssen sich daher partner-

schaftlich und auf augenhöhe begegnen können. eine einseitige vorrang-

förderung von metropolregionen, die in den von der ministerkonferenz  

für die raumentwicklung in deutschland 2006 beschlossenen leitbildern 

(wachstum und innovation, daseinsvorsorge sichern und ressourcen  

und kulturlandschaften bewahren) anklingt, steht hiermit nicht in ein-

klang. es sind nicht allein die mittlerweile elf metropolregionen, die eine 

schlüsselrolle für die soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche ent-

wicklung in deutschland spielen. vielmehr ist oftmals gerade der länd- 

liche raum mit seinen vielfältigen vorteilen (familienfreundlichkeit, hoher 

freizeitwert, gute schulstruktur, geringe kriminalität und hohe sicher-

heit, hohe umweltqualität sowie günstige Baulandpreise etc.) das rück-

grat für eine positive gesamtentwicklung. daneben gibt es aber nach  

wie vor insbesondere in peripheren gebieten deutschlands struktur-

schwache ländliche räume. 

die sowohl in der nationalen raumordnungspolitik als auch auf eu-ebene 

immer wieder zu hörende devise „stärken stärken” darf jedenfalls nicht 

dazu führen, dass im ergebnis die starken (großstädte) gestärkt werden 

und insbesondere der strukturschwache ländliche raum das nachsehen 

hat. 

insoweit ist gerade vor dem hintergrund europäischer Bestrebungen, 

etwa der lissabon-strategie, daran zu erinnern, dass art. 158 abs. 2 egv 

folgendes Ziel zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt enthält:
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„Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im 

Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der 

am stärksten benachteiligten Gebiete oder Inseln, einschließlich der länd-

lichen Gebiete, zu verringern.”

auch in art. iii-220 eu-verfassung, der nach auffassung des deutschen 

städte- und gemeindebundes in den eu-reformvertrag zu übernehmen 

ist, ist der ansatz enthalten, den ländlichen gebieten besondere auf-

merksamkeit zu schenken.

vor diesem rechtlichen hintergrund sowie auch auf der grundlage der 

sehr positiven erfahrungen mit der traditionellen dezentralen struktur in 

deutschland würde eine einseitige förderung und stärkung der metropol-

regionen nicht weiterführen. erforderlich ist vielmehr eine gleichberech-

tigte und gleichwertige förderung der entwicklung von stadt und land. 

hierzu gehört eine starke vernetzung der wirtschafts- und lebensräume 

von Ballungszentren und ländlichem raum sowie eine besondere förde-

rung strukturschwacher räume.

AUSBLICK

der vorstehende Beitrag zeigt auf, dass die kommunalen herausforderun-

gen in der stadtentwicklung – bei allen unterschiedlichen rahmenbedin-

gungen in den einzelnen regionen und kommunen – nicht ohne verände-

rungen zu bewältigen sind. immer dort, wo es veränderungen gibt, gibt 

es naturgemäß auch unsicherheit. das war in der vergangenheit so und 

dies wird auch in der Zukunft so bleiben.

für die stadtentwicklungspolitik ist mit den notwendigen veränderungen 

und der annahme der aktuellen herausforderungen auch ein stück weit 

ein verlust von sicherheit und Bewährtem verbunden. hierzu gibt es aber 

keine alternative. 

der soziologe arnold gehlen hat einmal gesagt, dass der fortschritt der 

übergang von situationen, deren nachteile man schon kennt, zu situati-

onen, deren nachteile man noch nicht kennt, ist. Jedenfalls ist ein fest-

halten am status quo kaum machbar. dies betrifft auch den Bereich der 

stadtentwicklungspolitik. 

den städten und gemeinden als die vor ort handelnden akteure kommt 

bei der Bewältigung der herausforderungen für die stadtentwicklung eine 

hohe verantwortung zu. wenn die kommunen diese herausforderungen 

gemeinsam mit den anderen akteuren annehmen, können sie auch posi-

tiv gestaltet werden. 

unter dieser voraussetzung kann der schlussappell der leipzig-charta 

zur nachhaltigen europäischen stadt, der sich erweiternd in den worten 

„europa und deutschland brauchen starke städte und gemeinden” zu-

sammenfassen lässt, ein hoffnungsvoller programmansatz für das  

21. Jahrhundert werden. wenn dieser programmansatz von allen ver-

antwortungsträgern aktiv mit leben erfüllt wird, wird das 21. Jahrhun-

dert zu einem Jahrhundert der städte und gemeinden werden.



Zur Zukunft des  
ländlichen raumes



grosser kommunaler  
gestaltungsauftrag im  
ländlichen raum 

Hans-Günter Henneke 

lange hat es gedauert, bis der demographische wandel  

mit seinen determinanten geburtenrückgang, alterung und 

Binnenwanderung ins kollektive und vor allem politische 

Bewusstsein gedrungen ist. nun wird das thema seit einigen 

Jahren breit diskutiert und es ist zur allgemeinen einsicht 

gereift, dass deutschland schrumpft und altert. schnelle 

heilmittel für diese entwicklung gibt es nicht: selbst bei 

einer statistisch zum Bestandserhalt notwendigen geburten-

rate von 2,1 kindern pro frau könnte eine sofortige norma-

lisierung erst in sechzig Jahren zu einer trendumkehr füh-

ren, denn kinder, die heute nicht geboren sind, können nicht 

die eltern von morgen sein. gleichzeitig wird sich der anteil 

der über 65-Jährigen im verhältnis zu den Zwanzig- bis  

65-Jährigen von heute 33 prozent auf 69 prozent im Jahre 

2060 mehr als verdoppeln. die ländlichen räume sind von 

der Bevölkerungsdegression besonders stark betroffen: 

dörfer entvölkern sich, siedlungen stehen leer und verfallen, 

kanalisation und notarztversorgung drohen zusammenzu-

brechen und die kommunalen haushalte verschulden sich 

immer weiter. die kommunen stehen also vor immensen 

herausforderungen, mit denen ein großer gestaltungsauf-

trag für die Zukunft einhergeht. es gilt, diesen im interesse 
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der Bürger bestmöglich wahrzunehmen und gegenüber der landes- und 

Bundespolitik weiter auf eine verbesserung der gesetzlichen rahmenbe-

dingungen kommunaler aufgabenerfüllung zu dringen.

fLäCHE UNTER BESONDEREM ANpASSUNGSDRUCK

der wettbewerb um standorte und fachkräfte wird infolge der demogra-

phischen entwicklung deutlich zunehmen. Bereits jetzt sind in gestalt der 

werbung um lehrkräfte in den Bundesländern hessen und Brandenburg 

solche tendenzen zu beobachten. Zudem wird sich der wettbewerb um 

einwohner intensivieren sowie die technische infrastruktur bezogen auf 

punkt- und netzangebote verteuern. damit einher geht die weitere aus-

differenzierung der wohnungsmärkte. insgesamt ist die fläche in der 

regel verlierer der entwicklung und somit besonderen herausforderun-

gen und anpassungsnotwendigkeiten ausgesetzt. gleichwohl besteht  

der verfassungsrechtlich vorgeschriebene auftrag der landkreise in 

diesen gebieten fort, ihren einwohnern auch bei noch so gering werden-

der dichte eine gleichbleibend hohe Qualität an kommunalen dienstleis-

tungen der grundversorgung wie energie, frischwasser, entsorgung von 

abfall und abwasser, aber auch verkehrsdiensten anzubieten. 

das grundproblem besteht in ländlichen und vom Bevölkerungsrückgang 

besonders betroffenen gebieten darin, dass die quantitative nachfrage 

für diese leistungen der daseinsvorsorge sinkt und unterschiedlich im 

kreisgebiet verstreut ist, die ansprüche an die Qualität jedoch gleich 

bleiben. demgemäß haben etwa auch die raumordnungsminister der 

länder in den leitbildern der raumordnung von 2006 zum leitbild  

„daseinsvorsorge sichern” festgeschrieben, dass eine neuausrichtung 

von strategien, standards und instrumenten erfolgen muss, um auch in 

Zukunft gleichwertige lebensverhältnisse in allen teilräumen des landes 

durch angemessene versorgung mit infrastruktur zu gewährleisten.

VERäNDERUNG DER NACHfRAGE NACH KOMMUNALEN 

LEISTUNGEN

mit diesen entwicklungen geht zudem eine tiefgreifende veränderung der 

nachfrage nach kommunalen leistungen der daseinsvorsorge einher. so 

werden beispielsweise zukünftig mehr einrichtungen und angebote für 

ältere bereitstehen müssen, während der Bedarf für kinder und Jugend-

liche zurückgeht. die geringere auslastung von Bildungseinrichtungen 

macht innovative neue schulkonzepte erforderlich, um auch in der fläche 

eine gleichbleibend hohe Qualität an Bildung, aus- und weiterbildung zu 

sichern. Bezogen auf den verkehrsbereich wird gerade in dünn besiedel-

ten gebieten die sicherstellung eines dichten netzes öffentlicher ver-

kehrsdienste – zum Beispiel bei der schülerbeförderung – zur großen 

herausforderung. in nahezu allen feldern der kommunalen daseinsvor-

sorge steht die stadt-, kreis- und regionalentwicklung vor großen auf-

gaben, die das Zusammenleben der menschen in den kommenden Jahr-

zehnten wesentlich betreffen werden.

STABILE ENTWICKLUNG VON STADT UND LAND

gleichzeitig sinkt die handlungsfähigkeit der öffentlichen haushalte in 

anbetracht kommunaler kassenkredite von über 30 milliarden euro, die 

landkreise, städte und gemeinden trotz positiver entwicklung der ge-

werbesteuer dauerhaft belasten und verhindern, dass anpassungspro-

zesse im hinblick auf die kommunale infrastruktur zügig in angriff ge-

nommen werden können. auch spielt es eine nicht lediglich untergeord-

nete rolle, dass durch abwanderung der jungen, entwicklungsfähigen 

generation aus den ländlichen räumen staatliche finanzzuweisungen 

infolge wegbrechender einnahmen aus der einkommensteuer geringer 

ausfallen und zum abwärtstrend manch peripherer region nicht unerheb-

lich beitragen.

Ziel muss daher sein, der landflucht und der sukzessiven entleerung 

strukturschwacher gebiete, besonders im osten der republik, entgegen-

zuwirken, diese regionen attraktiv zu halten, arbeitsplätze anzusiedeln 

und natürlich eine technische, soziale und kulturelle infrastruktur anzu-

bieten, die die menschen anzieht und im jeweiligen landkreis hält. gera-

de in der dezentralen siedlungsstruktur deutschlands liegt eine stärke, 

sowohl bezogen auf die regionale identität als auch das wirtschaftliche 

potential. immerhin werden 57 prozent der deutschen wirtschaftsleistung 

im ländlichen raum erbracht. von daher hilft es wenig, der verstädterung 

durch parolen wie „Zurück in die städte!” auch noch vorschub zu leisten. 

stattdessen sollte das dezentrale siedlungskonzept aufrechterhalten und 

einer weiteren „entdichtung” der fläche außerhalb der Ballungszentren 

samt umland entgegengewirkt werden.
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dies darf freilich nicht zu einer destabilisierenden entleerung der städte 

zugunsten der fläche führen. vielmehr ist eine stabile und ausgeglichene 

entwicklung zwischen stadt und land anzustreben. gelingt dies nicht und 

geht der treck in richtung der städte in zu beobachtendem ausmaß 

weiter, werden wir nicht umhinkommen, in den ländlichen räumen infra-

struktureinrichtungen rückzubauen, die wiederum in den Ballungszentren 

für viel geld neu errichtet werden müssen. das ist jedoch ökonomisch 

unvernünftig. wegzugsprämien, wie sie zwischenzeitlich in Brandenburg 

diskutiert wurden, sind daher kontraproduktiv und würden eine erhebli-

che unwucht in das stadt-land-gefüge bringen.

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT UND KOMMUNALE 

KOOpERATION

diese entwicklungen stellt vor allem die kommunal- und regionalent-

wicklung vor große herausforderungen: so können etwa verkehr, ener-

gieversorgung, schulentwicklung, ver- und entsorgung sowie siedlungs-

entwicklung nicht isoliert geplant, entschieden und durchgeführt werden, 

sondern sollten in integrierten konzepten ganzheitlich entworfen und 

konzipiert werden. kreativität, kooperationskultur und eigeninitiative  

sind jedenfalls in den landkreisen vorhanden und es bestehen bereits 

diverse institutionalisierte modelle regionaler strukturen unter schaffung 

zusätzlicher verwaltungseinheiten wie etwa gebietskörperschaftliche 

modelle (stadt/landkreis, regionalkreise) oder verbandsmodelle (ge-

meindewirtschaftsverband, regionalverband). Ziel muss in jedem fall 

sein, die regionalentwicklung effizient und in schlanken strukturen zu 

organisieren. 

neben den metropolregionen gibt es bundesweit eine starke tendenz  

zur verstärkten regionalen Zusammenarbeit, zum Beispiel in ostwest-

falen-lippe, südhessen, südwestfalen oder in westmecklenburg. Bei  

all diesen formen interkommunaler kooperation ist aber zu beachten, 

dass dadurch weder das bewährte und homogene system der gebiets-

körperschaftlichen gliederung in kreisfreie städte und kreise noch die  

bei diesen vorhandene demokratische legitimation aus dem Blick verlo-

ren geht oder beschädigt wird.

angesichts der vielschichtigkeit der örtlichen verhältnisse, des verflech-

tungsgrades sowie der räumlichen lage verbieten sich allerdings pau-

schale oder einheitliche lösungen. vielmehr kommt es zentral auf ein 

konstruktives miteinander an. hier bildet die förderung interkommunaler 

Zusammenarbeit im einklang mit den prinzipien der einheit und einräu-

migkeit der verwaltung oftmals möglichkeiten, einschneidende gebiets-

verändernde maßnahmen zu vermeiden. Zudem können in einzelfällen 

institutionalisierte gebietseinheiten – wie die region hannover, die städ-

teregion aachen oder der regionalverband saarbrücken – genauso denk-

bar sein wie die einkreisung relativ kleiner kreisfreier städte in größere 

landkreise. ungeeignet sind demgegenüber „kommunal verfasste regio-

nalorganisationen” in verdichtungsräumen, die weder über eine ausrei-

chende demokratische legitimation noch Bürgernähe, identifikation und 

damit am ende eigengestaltbare kommunale selbstverwaltung verfügen.

fLEXIBLE KONZEpTE

ohne anpassungen wird es aber gerade bezogen auf die mit hohen kos-

tenremanenzen belasteten technischen infrastrukturen auch nicht gehen. 

interessant sind in diesem Zusammenhang etwa dezentrale und mobile 

konzepte zur abwasserbehandlung in dünn besiedelten räumen wie 

kleinkläranlagen oder abflusslose sammelgruben, aus denen der kom-

munale abwasserentsorger das abwasser zur kläranlage transportiert. 

auch wird derzeit eine veränderung der kostenmodelle der kommunalen 

wasserver- und -entsorger diskutiert, wodurch mehr transparenz der 

kosten für diese dienstleistungen erreicht werden soll. ausgehend von 

hohen fixkostenanteilen von mehr als 75 prozent der gesamtkosten soll 

eine grundgebühr für die nutzung der netzinfrastruktur neben einer 

mengenbezogenen komponente die fixkosten in der kostenkalkulation 

kenntlich machen.

eine wichtige funktion nehmen überdies öffentlich-private-partnerschaf-

ten (Public Private Partnership – ppp) sowie formen interkommunaler 

Zusammenarbeit wahr, mit deren hilfe es oft möglich ist, leistungen  

der daseinsvorsorge kostengünstiger und flexibler anzubieten. Beispiele 

hierfür sind etwa zentrale abfallentsorgungsanlagen mehrerer kommu-

nen, mit deren hilfe eine senkung der planungs- und unterhaltungs- 

kosten erreicht werden kann. auch kann bereits die mitnutzung von 

überkapazitäten durch die nachbarkommune einen nicht unerheblichen 

kostensenkungseffekt auslösen.
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der demographische wandel ist für die öffentliche hand zwar mit krea-

tiven konzepten – beispielsweise im Bereich der verkehrsdienstleistun-

gen durch flexible mobilitätskonzepte (Bürgerbusse, mobile lebensmittel-

läden, taxigutscheine) – in seinen folgewirkungen abzumildern, wird 

jedoch aus sicht des in der versorgungspflicht stehenden landkreises 

dadurch nicht zum nullsummenspiel. es bleibt vielmehr beim grundbe-

fund, dass die vorhaltung entsprechender angebote bei abnehmender 

Bevölkerungszahl und -dichte zu höheren pro-kopf-kosten führt. unter-

suchungen haben bezogen auf mobilitätskonzepte beispielsweise gezeigt, 

dass auch flexible Bedienformen in nachfrageschwachen räumen teurer, 

zumindest jedoch nicht wesentlich kostengünstiger sind als der her-

kömmliche öffentliche personennahverkehr. mit Blick auf die leitungs-

gebundene infrastruktur kann zudem das problem des gleichwohl not-

wendigen rückbaus überflüssiger netzabschnitte nicht gelöst werden  

und unterliegt technischen restriktionen; hier fallen kosten von um die 

500 bis 1.000 euro je kanalmeter an, die nach den regelungen des 

kommunalabgabenrechts nicht auf gebühren und Beiträge umgelegt 

werden können. rückbau ist also auch kostenintensiv, und zwar umso 

mehr, je dünner die Besiedlung und damit die infrastruktur bereits ist.

KOMMUNALE LEISTUNGSfäHIGKEIT IST WESENTLICH

eine überragende rolle im hinblick auf die erhaltung tragfähiger infra-

strukturangebote in ländlichen räumen nimmt daher einmal mehr die 

konsolidierung der kommunalfinanzen ein. finanzielle gestaltungsspiel-

räume der kommunen müssen insbesondere in den peripheren, dünn 

besiedelten, ökonomisch schwachen regionen erhalten bleiben, in denen 

es vor allem darum geht, vorhandene arbeitsplätze zu erhalten und neue 

Beschäftigung zu schaffen. nur so kann den anhaltenden wanderungs-

bewegungen zulasten des ländlichen raumes entgegengewirkt werden. 

allerdings fehlen hierfür oftmals schlicht die finanziellen ressourcen:  

das kommunale defizit beträgt derzeit 7,1 milliarden euro, wohingegen 

im vorjahr 2008 noch ein überschuss von 7,6 milliarden euro auf kom-

munaler ebene zu verzeichnen war. für das Jahr 2010 wird eine steige-

rung des defizits auf über 12 milliarden euro erwartet. hinzu kommen  

die kassenkredite von mittlerweile über 30 milliarden euro, von denen  

50 prozent dem kreisangehörigen raum zuzurechnen sind. Zudem sind 

70 bis 80 prozent der mittel in den kreishaushalten im Bereich der sozi-

alen leistungen gebunden, was dazu führt, dass letztlich freie ressour-

cen zum Beispiel für die entwicklungsplanung oder wirtschaftsförderung 

und tourismusentwicklung nur sehr begrenzt zur verfügung stehen. Zu-

dem müssen sich die kreise auf weniger kommunale einnahmen und 

Zuweisungen einstellen. dies alles vor dem hintergrund, dass mit sinken-

der einwohnerzahl keine parallele ausgabenentlastung verbunden sein 

wird, sondern im gegenteil mit steigendem altersquotienten die aus-

gaben für soziale leistungen wachsen. hinzu kommen die strukturellen 

probleme: vor allem sind die steuereinnahmen aus der gewerbesteuer, 

aber auch der anteil an der einkommensteuer sehr wirtschaftskraftlastig, 

während die ausgaben vor allem im sozialen sektor weitgehend wirt-

schaftskraftunabhängig sind und demnach negativ korrelierende grund-

lasten darstellen. 

dem ist unter anderem durch die überarbeitung der kommunalen finanz-

ausgleichssysteme im sinne einer Berücksichtigung der in der fläche 

höheren kosten insbesondere für technische infrastruktur angemessen 

rechnung zu tragen. insofern sind demographietaugliche regelungen 

durch die länder anzustreben, die sich nicht so stark wie bislang an der 

Zahl der einwohner, sondern darüber hinaus auch an der vom landkreis 

zu versorgenden fläche und der einwohnerdichte orientieren.

Zwar bleibt der einwohner zweifellos ein geeigneter, weil allgemeiner 

indikator für den finanzbedarf der kommunen. abschied genommen 

werden aber muss dringend von der sogenannten einwohnerveredelung, 

das heißt der unterstellung eines mit steigender einwohnerzahl überpro-

portional steigenden Bedarfes. ihre große schwäche war schon immer 

die starke fokussierung auf die großstadt, während die aus der flächen-

ausdehnung resultierenden höheren Bedarfe, die insbesondere die land-

kreisebene prägen, unberücksichtigt blieben. mit Blick auf die demo-

graphische entwicklung kommt indes hinzu, dass bei schrumpfender 

Bevölkerung die einwohnerveredelung vice versa einen überproportional 

sinkenden Bedarf unterstellt, so dass systemimmanent das remanenz-

kostenproblem für die betroffenen kommunen eine nochmalige verschär-

fung durch überproportional schwindende einnahmen erhält. dies führt 

zu einer weiteren forderung: die finanzausgleichssysteme müssen stär-

ker als bisher an den aufgaben und weniger an der reinen einwohner-

größe ausgerichtet werden. nur so kann den unterschiedlichen aufga-

benanforderungen (vorhaltegebote, grundversorgungsaspekte, kosten-

remanenzen, umstrukturierungsnotwendigkeiten etc.) angemessen 

rechnung getragen werden. schließlich sind bei den einwohnerbezoge-



100 101

nen ausgleichsleistungen anpassungspuffer einzuführen, wie es etwa  

die länder Bayern und nachfolgend niedersachsen mit der einführung 

des sogenannten demographiefaktors getan haben. 

ein weiterer wichtiger punkt ist in diesem Zusammenhang die erhöhung 

der eigengestaltbarkeit kommunaler einnahmen. die kommunen als 

infrastrukturverantwortliche müssen in die lage versetzt werden, demo-

graphisch bedingte anpassungsprozesse beispielsweise hinsichtlich der 

Bereitstellung von kommunalen dienstleistungen finanziell schultern zu 

können und als handelnde akteure zu steuern. für die landkreise als 

sachwalter der flächenintensiven kommunalen infrastruktur bedeutet 

dies, die frage nach einer verfassungsrechtlich verankerten kreissteuer-

beteiligung endlich ernsthaft zu diskutieren. die gemeindefinanzkommis-

sion ist der geeignete ort, diese für die ländlichen räume nicht unerheb-

liche frage auf die tagesordnung zu setzen. nur wenn es gelingt, die 

gestaltungsspielräume der kommunen auf der einnahmen- und aus-

gabenseite zu stärken, kann das problem dauerhaft unausgeglichener 

haushalte vieler gemeinden und landkreise für die Zukunft gelöst wer-

den.

MEHR KOMMUNALE VERANTWORTUNG IN DER  

fÖRDERpOLITIK

letztlich zentrale Bedingung für die Zukunftsfähigkeit eines landkreises 

ist allerdings das vorhandensein von arbeitsplätzen und insgesamt die 

attraktivität für menschen und deren familien. hier können staatliche 

fördermittel bestehende potentiale unterstützen und zur entfaltung brin-

gen. daher ist eine weiterhin wirksame strukturpolitik – sowohl seitens 

der eu als auch national – unbedingt erforderlich. verfolgt werden sollte 

insoweit eine doppelstrategie, die einerseits wachstumspotentiale in 

allen teilen deutschlands gleichermaßen fördert und andererseits struk-

turschwachen gebieten besondere unterstützung gewährt, um diese an 

eine tragfähige wirtschaftsleistung heranzuführen. 

dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich bei finanzieller förderung 

immer nur um hilfe zur selbsthilfe handeln kann. vermieden werden 

sollte eine politik der „angebotsdiktatur der fördertöpfe”, was bisher 

leider eines der grundmerkmale von staatlicher wirtschaftsförderung 

ist. dadurch werden aber nicht immer die für die entwicklung eines 

gebietes sinnvollsten projekte gefördert und stattdessen nur das unter-

stützt, was auch im förderkatalog der entsprechenden programme und 

entwicklungspläne vorgesehen ist. dieser steuerungsimpuls von oben 

nach unten sichert zwar bislang den abfluss der zur verfügung stehenden 

mittel, begünstigt aber die „fördermittelhörigkeit” und unterstützt nicht 

immer nur regionalpolitisch wünschenswerte projekte bzw. macht die 

erforderlichkeit von vorhaben zumindest zum nachrangigen kriterium. 

dieser entwicklung könnte man etwa durch die möglichst dezentrale 

entscheidung über die gewährung von fördermitteln entgegenwirken. 

damit verbunden wäre ein stärkerer steuerungsimpuls aus den gemein-

den und landkreisen, um das zu fördern, was strukturpolitisch und 

kommunalindividuell sinnvoll ist. denn letztlich kennen die kommunen 

ihre jeweiligen stärken am besten und verfügen oft bereits über leit-

bilder für ihren wirtschaftlichen entwicklungspfad der kommenden Jahr-

zehnte. und genau diese eigengestaltung auf kommunaler ebene ist es 

doch auch, die als einzig wirksame reaktion auf die immensen heraus-

forderungen des demographischen wandels infrage kommt: von politi-

kern aller ebenen wird in anbetracht der vielschichtigen problemlagen 

und der heterogenität der strukturen in deutschland die lösung in 

lokalen und kommunalen ansätzen zur Bewältigung dieser enormen 

anpassungsnotwendigkeiten gesucht. warum sollte also für die wirt-

schaftspolitik als wesentlicher Bestandteil dessen in gestalt der förde-

rung von unternehmen anderes gelten?

die eu-kommission macht in ihrer „mitteilung zu den ergebnissen der 

verhandlungen über kohäsionspolitische strategien und programme im 

programmplanungszeitraum 2007 bis 2013” deutlich, dass „die lokale 

und regionale ebene am besten geeignet ist, um auf die globalen ver-

änderungen zu reagieren und sie zu nutzen”. aus diesem grunde ist es 

auch richtig, im rahmen der gemeinschaftsaufgabe „verbesserung der 

regionalen wirtschaftsstruktur” (grw) in einem bis zunächst 2013 be-

fristeten modellprojekt den regionen ein selbstverantwortlich zu bewirt-

schaftendes Budget zur regionalförderung an die hand zu geben und 

zudem eine experimentierklausel und stärkung des regionalmanage-

ments vorzusehen. damit wird durch ein regionalbudget eine flexibilisie-

rung des einsatzes von fördermitteln erreicht, die von seiten der länder 

in deren förderrichtlinien zur entfaltung gebracht werden muss. und 

auch bezogen auf die gemeinschaftsaufgabe „verbesserung der agrar-

struktur und des küstenschutzes” (gak) geht der Bund zumindest ge-

danklich auch in richtung regionalbudget: das abgeschlossene projekt 
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des Bundesministeriums für ernährung, landwirtschaft und verbraucher-

schutz Regionen aktiv kam unter anderem zum ergebnis, sektorüber-

greifende regionalbudgets bei übertragung der fachlichen verantwortung 

und finanztechnischen abwicklung in die regionen einzuführen. dies 

verhindert nicht nur eine fehlallokation von finanziellen ressourcen, 

sondern verringert auch erheblich die fehlerquote und würde vermeiden, 

dass mittel nicht abgerufen werden, weil es an zumindest den jeweiligen 

fördertatbestand möglichst genau ausfüllenden, so aber vielleicht nicht 

unbedingt regionalpolitisch benötigten projekten fehlt. vielmehr bietet 

eine möglichst dezentrale entscheidung über den einsatz von förder-

mitteln die gewähr dafür, dass lediglich regionalpolitisch für sinnvoll 

erachtete projekte unterstützt und mitnahmeeffekte reduziert werden, 

da hierbei keine übergeordneten fördertatbestände die standortentwick-

lung vorzeichnen.

REGIONALfÖRDERUNG fINANZIELL AUfSTOCKEN

darüber hinaus muss die regionalförderung auch vom volumen her ge-

eignet und in der lage sein, wirtschaftliche impulse wirksam zu unter-

stützen. ende der 1990er Jahre kam es zu einer erheblichen absenkung 

der grw-mittel. das derzeitige volumen beträgt lediglich rund 62� millio-

nen euro an Bundesmitteln, ergänzt um die hälftige kofinanzierung der 

länder. gerade die grw hat als förderinstrument für strukturschwache 

kreise – vor allem in ostdeutschland – große Bedeutung und sollte daher 

finanziell aufgestockt werden. dies auch vor dem hintergrund, dass 

dieses förderinstrument mit der ende 2013 auslaufenden investitions-

zulage an Bedeutung gewinnen wird und daher noch schlagkräftiger aus-

gestaltet werden sollte.

KOHäSIONSpOLITIK NACH 2013 IN BEWäHRTER  

WEISE fORTfüHREN

darüber hinaus sind die eu-strukturfonds in den Blick zu nehmen, deren 

laufende förderperiode im Jahre 2013 endet. hier werden bereits in 

diesem Jahr die entscheidenden weichen für die Zukunft der kohäsions-

politik ab 201� gestellt: im september 2010 wird die eu-kommission 

ihren Bericht zur haushaltsüberprüfung vorstellen, in dem auch aussagen 

zur zukünftigen finanziellen ausstattung der strukturförderung enthalten 

sein werden. entwürfe der neuen verordnungen für die künftige kohäsi-

onspolitik werden im frühjahr 2011 erwartet.

im vorfeld der haushaltsüberprüfung werden bereits grundlegende kon-

zeptionelle veränderungen der regionalpolitik diskutiert. dabei spielt 

insbesondere die reduzierung des Budgets insgesamt eine rolle. dies  

soll unter anderen durch eine Beschränkung der strukturförderung auf 

die ärmsten regionen erreicht werden, was bedeuten würde, dass im 

gegensatz zur aktuellen situation nur noch ein viertel der eu-Bevölke-

rung von dieser politik erfasst und deutschland aus der förderung, von 

der es derzeit in höhe von insgesamt 26,3 milliarden euro an eu-mitteln 

profitiert, voraussichtlich ganz herausfallen würde. gleichzeitig wird eine 

abkehr von der bisher durch einen territorialen ansatz geprägten förde-

rung hin zu einer rein sektoralen förderung diskutiert und damit begrün-

det, dass so eine zielgerichtete förderung ermöglicht werde und ergeb-

nisse sichtbarer würden. 

vor dem hintergrund dieser überlegungen und der fiskalischen folge-

wirkungen ist eine fortführung der insgesamt aus sicht der landkreise 

erfolgreichen und wirksamen regionalpolitik der eu erforderlich. das 

bewährte instrumentarium zur erreichung der kohäsionsziele muss 

gleichwohl optimiert und weiterentwickelt werden. auch in Zukunft muss 

ein erheblicher teil der eu-haushaltsmittel für strukturpolitische förder-

aktivitäten vorgesehen werden. die strukturpolitik kann die kommunalen 

akteure kraftvoll dabei unterstützen, die größtenteils vor ort zu bewäl-

tigenden herausforderungen wie globalisierung, klimawandel, demogra-

phische entwicklung oder energieversorgung anzugehen und bestmöglich 

im interesse der menschen in den kommunen zu gestalten.

Bei den in diesem Zusammenhang notwendigen erheblichen anpassungs-

prozessen sowohl bezogen auf den wirtschaftlichen strukturwandel als 

auch etwa auf die versorgung der menschen in ländlichen gebieten  

mit leistungen der sozialen, technischen, verkehrlichen und kulturellen 

infrastruktur ist die europäische strukturförderung ein wichtiges unter-

stützungsinstrument, ohne das ein großteil der bislang nach wie vor 

dringend nötigen investitionen nicht getätigt werden kann.

aus sicht der landkreise hat sich das system der bisherigen, über drei 

Ziele verteilten förderung der eu-strukturpolitik bewährt und sollte bei-

behalten werden. dieser Zuschnitt ist am besten geeignet, auch in Zu-

kunft europaweit den weiterhin bestehenden unterschieden der einzelnen 

regionen und dem daraus folgenden unterschiedlichen förderbedarf ge-

recht zu werden. die vorherige festsetzung der einzelnen fördergebiete 
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garantiert zudem eine klare Bestimmung der höhe und art der förderung 

im vorfeld und schafft somit für alle Beteiligten planungssicherheit.

hierbei muss das Ziel einer europäischen regionalförderung weiterhin 

und verstärkt darin bestehen, die unterschiede in den wirtschaftlichen 

und sozialen entwicklungsständen der regionen zu verringern und aus-

zugleichen. in der ausgestaltung dieser politik muss dabei eine gleichbe-

rechtigte förderung des ländlichen raumes im vergleich zu städtischen 

Ballungszentren sichergestellt bleiben, die dem erheblichen wirtschafts-

potential des ländlichen raumes angemessen rechnung trägt.

abzulehnen ist demgegenüber eine sogenannte renationalisierung der 

strukturpolitik. mit der konzentration der bisherigen fördermittel auf  

die ärmsten regionen europas wäre eine abschaffung des wettbewerbs-

ziels (Ziel 2) verbunden. die strukturförderung hat eine herausragende 

Bedeutung für die europäische integration und damit für strukturschwa-

che gebiete in allen mitgliedstaaten. sie darf daher keinesfalls zu einer 

art europäischem finanzausgleich mit reinem umverteilungsmechanis-

mus von reicheren in ärmere staaten werden. vielmehr ist der durch  

das wettbewerbsziel umgesetzte gedanke, im Bereich von innovation, 

wachstum und Beschäftigung aktive impulse in ganz europa zu setzen, 

einer der grundpfeiler europäischer politik und ist sowohl durch den 

lissabon-vertrag als auch die „europa 2020”-strategie erneut gestärkt 

worden.

fAZIT

nach alledem ist klar: landkreise und gemeinden stehen in den kom-

menden Jahren und Jahrzehnten vor einem fast übergroßen gestaltungs-

auftrag, um den unmittelbaren lebensbereich der menschen in den kom-

munen attraktiv zu halten, angebote der daseinsvorsorge zu sichern, 

aber auch anzupassen, die entstehung und sicherung von arbeitsplätzen 

zu unterstützen und so insgesamt den demographischen veränderungen 

angemessen zu begegnen. dass dies alles nur mit unterstützung der poli-

tik auf landes-, Bundes- und eu-ebene möglich ist, hat die kurze voran-

gegangene darstellung deutlich gezeigt. und auch dies ist eine wahrheit, 

die sich in Zukunft weiter zu einer allgemeinen erkenntnis verdichten 

wird: die anstehenden veränderungen und anpassungen werden uns  

vor augen führen, dass in vielen Bereichen die grenzen des wachstums 

erreicht sind, der lebensstandard nicht endlos zunehmen kann und wir 

gezwungen sein werden, liebgewordene gewohnheiten zu überdenken 

und unter veränderten rahmenbedingungen zu betrachten. davor sollte 

uns jedoch nicht bange sein: denn gerade aus diesem unvermeidbaren 

anpassungsdruck entspringen kreativität und neue ideen, um den men-

schen in den ländlichen räumen auch in Zukunft ein Zuhause zu bieten 

sowie wertschöpfung und damit wohlstand zu sichern.



stärken und schwächen 
unserer dörfer

wie könnte ein fitnessprogramm für die Zukunft aussehen?

Gerhard Henkel

VORBEMERKUNG

das thema „stärken und schwächen unserer dörfer” ist 

sehr weit gefasst und anspruchsvoll. ich möchte ein wenig 

auf die zurückliegende entwicklung schauen, dann vor allem 

die gegenwart bilanzieren, diese bewerten und nicht zuletzt 

auch nach vorn blicken und dazu konkrete handlungsfelder 

benennen, die für die zukünftige entwicklung wichtig sind. 

da ich insgesamt den ländlichen raum ins visier nehme und 

hier nur ein begrenzter raum zur verfügung steht, muss  

ich in meinen folgenden ausführungen naturgemäß stark 

generalisieren.

EINSTIEG INS THEMA:  

SCHRUMpfENDE, STAGNIERENDE, WACHSENDE, 

STARK WACHSENDE DÖRfER

es gibt viele möglichkeiten, in das thema ländliche räume 

und ländliche entwicklung einzuführen. ich könnte zum 

Beispiel damit beginnen, dass viele ländliche räume, etwa  

in westfalen, in manchen statistiken gar nicht mehr als 

ländlicher raum, sondern als urbanisierter raum bezeichnet 
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werden. oder dass präsidenten von städtetagen den ländlichen raum 

generell als „gedankliches kunstprodukt” bezeichnen. gegen solche 

angriffe auf den ländlichen raum richten sich teile meiner aktivitäten 

(siehe beispielsweise meinen artikel „das dorf lebt” in der Frankfurter 

Rundschau vom 17. Januar 2007). den ländlichen raum muss ich an 

dieser stelle nicht verteidigen. ich muss auch nicht auf die neuen lieb-

lingswörter der raumordnung wie „monopolregionen” oder „wüstungen”, 

das heißt entvölkerte dörfer, eingehen.

stärken und schwächen unterliegen starkem wandel; dies gilt für alle 

sozialen und ökonomischen gesellschaften. was vor Jahren oder Jahr-

zehnten gewicht hatte, spielt heute vielfach keine rolle mehr. was in 

zwanzig oder dreißig Jahren eine besondere stärke oder schwäche sein 

wird, wissen wir nicht. in den meisten ländlichen regionen deutschlands 

hat es in den letzten Jahrzehnten starke inhaltliche und regionale ge-

wichtsverlagerungen gegeben. diese sehr unterschiedlichen wachstums- 

und stagnationsphasen kann man mit geübtem auge an den ortsbildern 

ablesen. Zwei Beispiele aus dem paderborner land: das dorf asseln  

hat seit über 150 Jahren seine einwohnerzahl von etwa �00 einwohnern 

praktisch nicht verändert. das dorf scharmede ist seit 1850 bis heute 

von etwa 350 auf fast 3.000 einwohner angestiegen; die rahmenbedin-

gungen oder auch die inneren kräfte des dorfes haben sich offenbar 

rapide verändert.

die stärke und lebendigkeit eines dorfes liegen oft im verborgenen. sie 

erschließen sich – zumal für den außenstehenden – in der regel nicht 

durch kurze Besuche oder statistische einordnungen. auch wissenschaft-

ler tun sich bisweilen schwer, hinter die fassaden des dorfes zu gelangen 

und dessen potentiale und schwächen zu erkennen. wer aber wirklich 

genauer und länger hinschaut, wird überrascht sein von der ökonomi-

schen, sozialen und kulturellen vitalität und komplexität des landlebens. 

allerdings gibt es erstaunliche und überraschende unterschiede von dorf 

zu dorf, von dorfregion zu dorfregion. während viele dörfer vor kraft 

und lebendigkeit förmlich sprühen, erscheinen andere – oft nachbar-

dörfer – wie gelähmt. welche inneren und äußeren kräfte sind es, die 

dörfer stark und lebendig machen – oder in lethargie verharren lassen, 

wenn jene fehlen? die folgenden ausführungen bilanzieren die gegen-

wärtigen stärken und schwächen unserer dörfer in stark generalisierter 

form und versuchen, daraus ein knappes handlungsprogramm für die 

Zukunft abzuleiten.

BILANZ DER GEGENWäRTIGEN STäRKEN UND SCHWäCHEN 

UNSERER DÖRfER UND KLEINSTäDTE

Stärken unserer Dörfer und Kleinstädte

Naturnähe

das dorf wird zunächst einmal geprägt durch seine naturnähe. in feld, 

wald und garten bietet das dorf eine unmittelbare chance zur erholung, 

entspannung, freizeitnutzung und körperlichen Betätigung. dass der 

dörfliche garten zu einem kernbestand des dörflichen lebens gehört,  

der von Jung und alt gleichermaßen geschätzt wird, wird zunehmend 

auch von den verschiedenen wissenschaften erkannt und erforscht. die 

naturnähe wird in umfragen immer wieder als eine der wichtigsten vor-

züge des landlebens herausgestellt. nicht nur für die Bewohner des 

landes ist die naturnähe wichtig, sondern für den staat insgesamt als 

freizeit- und ökologieressource für alle.

Ökonomischer Bestand

viele ländliche regionen haben in den letzten zehn Jahren, was die wirt-

schaft und den arbeitsmarkt angeht, eine über dem jeweiligen landes-

durchschnitt liegende entwicklung genommen. der ländliche raum ver-

fügt häufig über eine robustere wirtschaftsstruktur, was auf die hier 

besonders vorherrschenden flexibel agierenden mittelständischen Be-

triebe zurückgeführt wird. auch die arbeitslosenquote ist überwiegend 

niedriger als im landes- bzw. Bundesdurchschnitt. in den dörfern und 

kleinstädten haben wir einen relativ hohen ökonomischen standard bzw. 

wohlstand, der aber nicht unbedingt aus allen statistiken (wie zum Bei-

spiel kaufkraft, einkommen) ablesbar ist. so haben wir im ländlichen 

raum eine sehr hohe eigenheimquote (rund 80 prozent), die mehr als 

doppelt so hoch wie in den großstädten liegt. ein plus der ländlichen 

räume sind auch ihre zuverlässigen und motivierten arbeitskräfte, wie 

mir vor Jahren ein arbeitsamtsdirektor einer ländlichen region versicher-

te. 

insgesamt hängt die wirtschaftliche prosperität ländlicher räume nicht 

mehr entscheidend von der entwicklung des primären sektors ab, also 

von der land- und forstwirtschaft, sondern in erster linie von der ge-

werblichen produktion, die vor allem im mittelstand angesiedelt ist, der 
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inzwischen auch auf der internationalen Bühne agiert. dies gilt zum 

Beispiel für große teile ostwestfalens oder des sauerlandes. neben den 

Betrieben mit ihren arbeitsplätzen tragen auch informelles wirtschaften 

und soziales kapital wesentlich zum wohlstand in den dörfern bei. dies 

haben drei soziologinnen der universität Bielefeld in dreijährigen recher-

chen in zwei dörfern der warburger Börde recherchiert (abbildung 1). 

nachbarschaftshilfe, haus- und gartenarbeit sowie die vielfältigen ge-

meinwohlleistungen der vereine machen das dorf ökonomisch und sozial 

attraktiv.

Abbildung 1: Komplexe Ökonomie des Dorfes Körbecke

Quelle: Baier, Andrea / Bennholdt-Thomsen, Veronika / Holzer, Brigitte: Ohne  
Menschen keine Wirtschaft. Wie gesellschaftlicher Reichtum entsteht. Berichte aus 
einer ländlichen Region in Ostwestfalen. – München: Oekom, 2005. – S. 200. 

Dichte der sozialen Beziehungen, Bereitschaft zum sozialen  

Engagement

die hohe dichte der sozialen Beziehungen im dorf wird immer wieder 

recherchiert und zitiert. das system der engen und vielfältigen sozialen 

netze hat sogar eingang gefunden in die modernen dorfdefinitionen, 

nachdem das alte prägende merkmal, die dominanz der landwirtschaft-

lichen funktionen, weggefallen ist.

neben der dichte der sozialen Beziehungen ist die hohe Bereitschaft zu 

ehrenamtlichem bzw. bürgerschaftlichem engagement besonders dorf-

typisch. fast jeder erwachsene dorfbewohner könnte eine paar ehren-

amtliche tätigkeiten aufzählen, die er oder seine familie oder nachbar-

schaft in seinem heimatdorf leistet. immer wieder zu recht werden die 

hohe vereinsdichte auf dem lande und die hohe vereinszugehörigkeit  

pro einwohner hervorgehoben. vereine und ehrenämter tragen und 

prägen das dorf.

Infrastrukturausstattung 

trotz erheblicher infrastrukturverluste in den zurückliegenden Jahr-

zehnten, zum Beispiel in den Bereichen schule, post, Bürgermeisteramt, 

polizeiposten, gasthöfen und dorfläden, ist die infrastrukturausstattung 

generell auf einem hohen stand. dies gilt vor allem für die sogenannte 

technische infrastruktur wie wasser- und energieversorgng sowie die 

abwasserentsorgung. darüber hinaus weisen besonders die sport- und 

freizeiteinrichtungen wie sport- und spielplätze, sporthallen, tennisplät-

ze und sportheime sowie kultureinrichtungen wie Begegnungsstätten, 

dorfgemeinschaftshäuser, heimatstuben, feste und Brauchtumspflege 

einen hohen standard auf. auch das angebot an weiterführenden schu-

len sowie dem öffentlichen personennahverkehr hat sich in den letzten 

Jahrzehnten verbessert (abbildung 2).
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Abbildung 2: Infrastrukturentwicklung in mittelgroßen Dörfern  

1950 bis heute

Quelle: Gerhard Henkel, 2009. 

Demographischer Aufbau

der demographische aufbau unseres staates ist schon länger keine 

pyramide mehr, die unten durch geburtenzuwächse immer breiter wird. 

dies gilt auch für ländliche regionen. nur ist hier die nachwachsende 

schicht immer noch deutlich breiter als in den großstädten. wir haben 

auf dem lande immer noch geburtenüberschüsse, das heißt, auch eine 

deutlich höhere geburtenrate als in den großstädten. die dichte der 

verwandt- und nachbarschaftlichen Beziehungen fördert nach ansicht  

der soziologen die geburtenquote. dass auch auf dem lande die gebur-

tenraten seit Jahren zurückgehen, darf jedoch nicht verschwiegen wer-

den. der relativ hohe Bestand an kindern und Jugendlichen im ländlichen 

raum ist allerdings ein fragiles gut: nach ihrer in der regel guten Be-

rufs-, schul- und hochschulausbildung verlässt ein großteil der Jugend-

lichen ihre heimat. dieser verlust an humankapital, wie die experten 

dies nennen, schwächt naturgemäß mittel- und langfristig unsere dörfer 

und kleinstädte.

Ländliche Lebensstile

trotz aller angleichungsprozesse zwischen stadt und land in den zurück-

liegenden Jahrzehnten gibt es auch heute noch wesentliche unterschiede 

zwischen dem stadt- und dem landleben. das ist in den letzten Jahren 

durch verschiedene studien belegt worden. ländliche lebensstile sind 

natur-, traditions- und handlungsorientiert. das arbeiten und leben im 

garten, das spazierengehen, wandern und radfahren in feld und wald 

gehört zum kernbestand ländlicher lebensqualität. dörfliche lebensstile 

sind durch eine hohe dichte sozialer netze und kontakte geprägt. ver-

wandtschafts- und nachbarschaftshilfe, engagement in vereinen und 

kirchen sowie Brauchtumspflege spielen im Zusammenleben eine wich-

tige rolle und tragen sowohl zum wohlstand als auch zur identität in den 

dörfern bei. 

nach einem Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommen 

auffällig viele chefs der größten deutschen unternehmen aus ländlichen 

regionen. als wesentliche erklärung für dieses phänomen werden die auf 

dem dorf oder in der kleinstadt erworbenen sozialen und emotionalen 

kompetenzen sowie ein auf dem lande noch vorhandenes „arbeitsethos” 

angeführt, die sich so in der unpersönlicheren und virtuelleren großstadt 

nicht erlernen lassen.

Zufriedenheit der Bewohner

ein hohes plus des ländlichen raumes ist nicht zuletzt die weit über-

durchschnittliche Zufriedenheit seiner Bewohner mit ihrem wohnumfeld. 

sie liegt nach wiederholten umfragen stets zwischen 80 und 90 prozent 

und damit etwa doppelt so hoch wie in den großstädten. großstädter 

möchten übrigens zu �0 bis �5 prozent lieber im dorf als in der groß-

stadt leben. in einer kürzlich durchgeführten 1Live-umfrage unter  

jungen leuten, von der mir mein sohn berichtete, wurde die frage 

gestellt: „was findet ihr besser: leben in der stadt oder leben auf dem 

dorf?” gut zwei drittel der antwortenden bevorzugten das leben auf 

dem lande. eine theorie aus den wirtschaftswissenschaften besagt 

übrigens, dass wirtschaft sich dort ansiedelt, wo menschen sich wohl-

fühlen und ein umfeld vorfinden, das ihnen erlaubt, produktiv zu sein.
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eine andere interessante facette der Zufriedenheit ist kürzlich in einer 

studie der universität münster herausgearbeitet worden, und zwar die 

sicherheit im wohnumfeld, die von der Bevölkerung als wichtiger vorteil 

des landlebens angesehen wird.

Schwächen unserer Dörfer und Kleinstädte 

Anhaltende Verluste der traditionellen Wirtschaftspotentiale

die traditionellen wirtschaftspotentiale des ländlichen raumes haben an 

gewicht verloren: holz und wasser als energielieferant und rohstoff, 

(gutes) land für ackerbau und viehzucht. damit ist ein verlust an tradi-

tioneller wertschöpfung und arbeitsplätzen eingetreten, der immer noch 

anhält. der verlust betrifft auch das traditionelle dorfhandwerk, das sich 

als dienstleistung für die wirtschaftstragende landwirtschaft und für die 

rege Bautätigkeit auf dem lande bis in die 1960er Jahre sehr gut ent-

wickelt hatte. in manchen ländlichen regionen haben sich nach den 

schrumpfungsprozessen in land- und forstwirtschaft sowie dorfhand-

werk nur wenige alternative gewerbe herausgebildet. sie gehören zu den 

stagnierenden und von Bevölkerungsrückgang betroffenen gebieten.  

es gibt zahlreiche dörfer in deutschland, die ihren ökonomischen und 

demographischen Zenit vor 150 bis 200 Jahren hatten.

in jüngerer Zeit gibt es ein wenig hoffnung. der wert ländlicher ressour-

cen wie Boden, wasser und holz scheint sowohl für die nahrungs- als 

auch für die energieproduktion zu steigen. gerade der trend zu erneuer-

baren energien kommt dem ländlichen raum zugute. es gibt bereits dör-

fer, die sich mit strom und wärme selbst versorgen.

Anhaltende Infrastrukturverluste

Bezüglich der infrastruktur gibt es neben den stärken, die genannt 

wurden, eine reihe von erheblichen verlusten, die hier anzuführen sind 

(siehe abbildung 2). am stärksten betroffen sind zahlreiche – auch 

mittelgroße – dörfer vom verlust der dörflichen schule. hinzu kommen 

post, Bürgermeisteramt und dörflicher gemeinderat, polizeiposten, Bahn-

anschluss sowie die bäuerliche Bezugs- und absatzgenossenschaft. Bei 

den privaten dienstleistungen sind vor allem die schuhmacher, schnei-

der, schmiede und in den letzten Jahren auch die Bäcker und metzger 

weggefallen. Besonders schmerzhaft sind die verluste an gasthöfen und 

dorfläden, vor allem dann, wenn es die letzten sind, die schließen.

Leerstand von Gebäuden in Dorfkernen

noch vor fünfzig/sechzig Jahren waren alle dörfer in deutschland im 

wahrsten sinne des wortes „voll”; jeder Quadratmeter wurde genutzt  

für wohnungen für menschen, ställe für tiere, speicher für erntevorräte 

und schuppen für maschinen. durch neubausiedlungen am rande der 

dörfer, aber auch durch aussiedlungen und die bald einsetzende land-

flucht entstanden bereits in den 1960er und 1970er Jahren leerstände  

in den dorfkernen, auf die man mit den staatlichen förderprogrammen 

der dorfsanierung und dorferneuerung reagierte.

inzwischen ist es in den meisten dörfern zu einer zweiten welle des 

gebäudeleerstandes gekommen. außerdem sind viele alte Bauernhäuser 

nur noch von ein bis zwei älteren personen bewohnt; eine nutzungsnach-

folge ist oft höchst ungewiss. ähnliches gilt für ältere handwerkerhäuser, 

ehemalige gasthöfe, dorfläden usw. die probleme sind brennend, sie 

gehen an die substanz des dorfes, den alten kern, der das dorfbild 

prägt, mit dem man das dorf identifiziert. sogar in wachsenden dörfern 

nimmt der leerstand im inneren noch zu, zugunsten neuer wohngebiete 

am dorfrand. ein problem ist vielerorts die wahrnehmungsschwäche:  

so wollen viele Bürgermeister den leerstand einfach noch nicht wahr-

haben!

Zu wenig Arbeitsplätze für Höherqualifizierte vor allem im  

Dienstleistungsbereich

dies ist eine schwäche, die dem ländlichen raum generell zugeordnet 

werden kann. die höherqualifizierten dienstleistungsberufe sind nun 

einmal in den großstädten konzentriert. aber es gibt erhebliche unter-

schiede auf dem lande. so steht das sonst vielfach zu lobende Bayern in 

diesem punkt in einigen regionen schlechter da als nordrhein-westfalen. 

gerade im südlichen und östlichen westfalen gibt es durch zahlreiche 

mittelständische industriebetriebe ein relativ gutes angebot zum Beispiel 

für ingenieure. generell bietet die nähe zu oberzentren bzw. gut ausge-

bauten mittelzentren ein gut erreichbares angebot für höherqualifizierte 

dorfbewohner.
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die modernen informations- und kommunikationstechniken könnten den 

grundsätzlichen standortnachteil des dorfes mittel- und langfristig auf-

heben oder mindern. Bereits heute finden sich vereinzelt in den dörfern 

klein- und kleinstunternehmer, die hochkomplizierte soft- oder hard-

waredienstleistungen für große konzerne weltweit erbringen.

Abwanderung von Jugendlichen

ein großes problem für den ländlichen raum in ganz deutschland ist die 

abwanderung der jungen, gut ausgebildeten Bevölkerung, schwerpunkt-

mäßig der gruppe der 2�- bis 27-Jährigen. man spricht hier auch von 

Bildungsabwanderung. die Jugendlichen ziehen in die großstädte mit 

ihren differenzierten und besser bezahlten Berufsmöglichkeiten. der 

wegzug dieser Jugendlichen schmerzt, weil hier wertvolles humankapital 

wegzieht, das in der region hohe aufzuchts- und ausbildungskosten 

verursacht hat, wovon dann aber andere regionen profitieren können. 

anlässlich eines vortrages in wien wurde mir die frage gestellt, ob nicht 

auch die (immer noch) starke soziale kontrolle in den dörfern die ent-

wicklung mancher Jugendlicher behindere und es auch deswegen zu ab-

wanderungen in die stadt komme. ich gebe diese anregung gern weiter, 

wenngleich ich der meinung bin, dass die Brisanz der sozialen kontrolle 

auf dem lande gegenüber den 1950er und 1960er Jahren stark abge-

nommen hat.

Zu wenig Integration von Aussiedlern und Zugewanderten

die integration von aussiedlern aus der ehemaligen sowjetunion und 

anderen Zugewanderten aus dem ausland hat zwar hier und dort fort-

schritte gemacht, dennoch sind nach wie vor große defizite zu beobach-

ten. wenn man mit vereinsvorständen spricht, hört man vielfach von 

vergeblichen Bemühungen um die integration von Jugendlichen in die 

vereine. auf den dörflichen festen ist das oft distanzierte verhalten der 

Zugezogenen sichtbar. gegenseitige vorbehalte und ängste prägen nach 

wie vor das miteinander. meist fehlt die motivation, aufeinander zuzuge-

hen. oft ist der wille da, aber offenbar scheint die kraft zu fehlen, sich 

wirklich einander zu nähern.

Zu wenig Netzwerke bzw. Kommunikation zwischen Vereinen, 

Bürgern und Behörden

der informationsaustausch und der dialog zwischen vereinen, Bürgern 

und Behörden hat deutliche schwächen. vereine fühlen sich zum Beispiel 

angesichts ihrer aufgabenfülle und mancher sorgen von den Bürgermeis-

tern, ortsvorstehern, gemeinderäten sowie der kommunalverwaltung 

vernachlässigt, obwohl diese im allgemeinen ein offenes ohr für die ver-

eine haben. so lautete ein verzweifelter hilferuf eines sportfunktionärs  

in einer ländlichen großgemeinde: „herr Bürgermeister, übernehmen  

sie die 1.200 kinder und Jugendlichen, die woche für woche von uns in 

den sportvereinen trainiert und betreut werden”. Bisher nicht engagierte 

Bürger würden sich vielleicht zu einer mitarbeit motivieren lassen, aber 

es fehlen ihnen die richtigen informationen und ansprachen. manche 

aufgaben eines dorfes, die sozusagen „zwischen” den klassischen auf-

gaben der verschiedenen vereine liegen, zum Beispiel leerstandsproble-

matik oder die integration von aussiedlern, werden zu wenig wahrge-

nommen bzw. konkret angegangen.

KONKRETE HANDLUNGSfELDER EINES fITNESSpROGRAMMS 

füR DIE ZUKUNfT

in die folgenden konkreten handlungsfelder sind sowohl analysen der 

verschiedenen wissenschaften als auch erfahrungen und modellprojekte 

aus der praxis eingeflossen, die im ganzen Bundesgebiet derzeit bekannt 

sind und diskutiert werden. darüber hinaus habe ich in den letzten 

monaten zahlreiche einschlägige gespräche mit vertretern aus der wirt-

schaft, aus kommunen und vereinen geführt. eine Zusammenfassung in 

zehn punkten muss natürlich manches weglassen, andererseits sind viele 

punkte miteinander verknüpft. natürlich offenbart sich bei einer so kom-

plexen ökonomisch-kulturell-sozialen thematik – mit einem Blick in  

die Zukunft – auch meine persönliche sicht. Bitte betrachten sie daher 

meine empfehlungen nicht als dogma eines unfehlbaren wissenschaft-

lers, sondern als angebot zum nachdenken und zum dialog! manche der 

folgenden handlungsempfehlungen sind im übrigen längst angegangen 

worden.
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Revitalisierung der Ortskerne

die bauliche, infrastrukturelle und soziale revitalisierung der ortskerne 

halte ich für eine der wichtigsten, wenn nicht für die wichtigste aufgabe 

der kommunalpolitik und der fachpolitiken. das thema ist aktuell und 

brisant. aber auch die wahrnehmungsschwäche. kollegen aus dem 

baden-württembergischen ministerium für den ländlichen raum berichten 

von ihren ersten gesprächen mit den Bürgermeistern: „wir haben keinen 

leerstand” war die erste reaktion. aber letztlich betrug der leerstand 

überall zwischen 20 und 35 prozent. mehrere Bundesländer haben in-

zwischen ihre förderprogramme komplett umgestrickt auf leerstands-

erfassungen und umnutzungskonzepte und -maßnahmen, zum Beispiel 

Baden-württemberg, saarland, hessen, Bayern und thüringen. 

Zwei Ziele will man mit der fokussierung auf die ortskerne erreichen: 

man will die identitätsstiftende mitte stärken und damit dem verfall der 

Baukultur und der versorgungseinrichtungen begegnen. Zum anderen 

will man einen Beitrag zur eindämmung des landschaftsverbrauchs an 

den rändern leisten. das land Baden-württemberg nimmt derzeit viel 

geld in die hand für leerstandserhebungen, vor allem aber für Beratung 

und hilfestellung der eigentümer der leerstehenden immobilien. hier 

können wir eine ganze menge lernen. die ersten erfolge in den dreizehn 

modellgemeinden sind bereits sichtbar. so sind in dem kleinen dorf 

creglingen-münster binnen fünf Jahren 2� maßnahmen verwirklicht 

worden, mit bereits positiver wirkung auf die einwohner- und kinder-

zahlen.

Ökonomische Stabilisierung

es geht hier vor allem um eine ökonomische stabilisierung des vorhan-

denen in der ganzen region, besonders aber auch in den gegenwärtig 

strukturschwächeren und „peripheren” orten und gemeinden. ein Bündel 

von handlungsfeldern ist zu empfehlen:

einmal sollte die wertschöpfung der vorhandenen ressourcen verbes-

sert werden: holz und wasser als energielieferant und rohstoff, guter 

Boden für ackerbau, viehzucht und energiepflanzen.

aufträge der öffentlichen hand sollte man in der region belassen.

Bürokratieabbau seitens der kommunen, der kammern, der genehmi-

gungs- und förderungsbehörden sollte energisch angegangen werden. 







eine vorausschauende gewerbeflächenpolitik betreiben.

von größter Bedeutung sind die sogenannten „weichen” faktoren wie 

die schaffung eines wirtschaftsfreundlichen klimas, zum Beispiel durch 

regelmäßige Besuche von Bürgermeistern, ortsvorstehern sowie ver-

waltungsbeamten in den Betrieben und kontakte mit schulen. gut für 

die kontaktpflege und imagestärkung sind auch die regionalmessen.

Infrastruktur sichern, eventuell „vorhalten” oder ausbauen

hier geht es im wesentlichen um die sicherung eines immer noch hohen 

standards der infrastruktur. im einzelnen findet sich ein weites feld an 

aufgaben:

das sogenannte „vorhalteprinzip” ist gerade im neuen landesentwick-

lungsprogramm Bayerns aufgenommen worden. Ziel ist es, versor-

gungseinrichtungen wie zum Beispiel schulen oder kindergärten zu 

halten, auch wenn diese nicht mehr voll ausgelastet sein sollten.

neue formen der flexiblen versorgung sind zu finden, zum Beispiel Zu-

sammenschlüsse von schulen und kindergärten, um lokale standorte 

zu halten: schulverbund statt schließung lautet das positive motto.

alle arten der privaten trägerschaft von infrastruktureinrichtungen 

zum Beispiel in vereinen, stiftungen oder privaten diensten sind zu  

unterstützen.

der öffentliche personennahverkehr sollte möglichst auf dem derzeit 

hohen standard gehalten werden.

modellprojekte wie nachbarschaftsladen, markttreff oder komm-in, die 

öffentliche und private dienstleistungen in dörfern anbieten, sollten 

gefördert werden.

Lebendigkeit und Wirksamkeit der dörflichen Vereine sichern  

und fördern

die hohe vereinsdichte und die große akzeptanz der vereine sind ein 

ganz wesentlicher Bestandteil der ländlichen lebenskultur. hier werden  

in kaum messbaren dimensionen – ehrenamtlich – vielfältige leistungen 

der ausbildung und Betreuung zum Beispiel im sportlichen oder musika-

lischen Bereich erbracht und außerdem mannigfache integrationsleistun-

gen, die noch schwerer zu gewichten sind. 
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aber es gibt derzeit auch viel unsicherheiten und frust in den vereinen 

und verbänden, die Bürgern und politikern teilweise nicht bekannt sind, 

die aber zu erosionen führen können. so lassen sich immer schwerer 

mitarbeiter gewinnen bzw. über Jahre halten. andererseits steigen die 

anforderungen sowohl hinsichtlich der Betreuung als auch der Breite der 

angebote. früher gab es zum Beispiel in den großen sportvereinen zwei 

bis vier fußballmannschaften, heute zehn bis zwanzig, daneben aber 

auch die angebote Judo, Ballett, Badminton, Basketball usw. 

die vereine und verbände haben die mitarbeiterproblematik erkannt und 

machen regionale und lokale schulungen. aber: viele vereine fühlen sich 

und ihre arbeit sowohl von der kommunalpolitik als auch von seiten der 

elternschaft der betreuten kinder nicht richtig gewürdigt. eine drohende 

vision eines sportfunktionärs: wenn allein die sportvereine einer groß-

gemeinde ihre ehrenamtliche arbeit einstellen würden, könnte man 

1.200 kinder und Jugendliche vor dem rathaus aufstellen, die dann  

auf Betreuung durch die stadt warten. dann könnte die stadt, wenn sie 

das übernehmen müsste, sofort konkurs anmelden – so der funktionär. 

offenbar ist es längst nicht allen kommunen bzw. ratsmitgliedern be-

kannt, welchen „kommunalen mehrwert” die vereine ständig produzieren. 

gegenüber den eltern, die ihre kinder bei den vereinen abgeben, ohne 

sich weiter für den verein zu interessieren, ging kürzlich ein aufschrei 

eines sportvereinsvorsitzenden durch die presse: „wir sind keine kinder-

verwahranstalt”. die vereine benötigen also dringend aufmerksamkeit 

und Zuwendung, wenn man so will moralische unterstützung von politi-

kern, parteien und eltern, am besten regelmäßige persönliche kontakte, 

damit sie erkennen, dass ihre arbeit auch wirklich gewürdigt wird.

um nicht zu erstarren, müssen die vereine allerdings auch selber be-

müht sein, zeitgerechte entwicklungen aufzunehmen, indem zum Beispiel 

Jugendliche bereits in kleine führungsaufgaben eingebaut werden oder 

neue aufgaben wie zum Beispiel die integration von aussiedlern beson-

ders intensiv betrieben werden.

Bürgerschaftliche Verantwortung und Engagement für das Dorf von 

morgen wecken: die neuen Bürgervereine

es gibt viele tatkräftige dorfvereine, aber oft kein breites bürgerschaft-

liches engagement für die gesamtentwicklung des dorfes. neben den 

(wichtigen!) spezialinteressen und -aufgaben der zahlreichen vereine 

bleiben häufig übergreifende themen bzw. Querschnittsaufgaben, die das 

ganze dorf betreffen, auf der strecke. wer kümmert sich zum Beispiel 

um einen vernachlässigten Bachlauf, wer um ein leerstehendes Baudenk-

mal, wer um einen fehlenden spielplatz? es gibt bereits gute Beispiele  

für interessenübergreifende vereine, die unterschiedliche namen tragen. 

einige aus meiner heimatregion paderborn seien angeführt: Bereits seit 

1975 besteht der sogenannte „dorfrat” in wewelsburg, der damit den 

verlust des alten dorf- bzw. gemeindeparlaments durch die kommunale 

gebietsreform mindern wollte. dem Beispiel wewelsburg folgten andere 

dörfer in der nachbarschaft. in leiberg existiert seit einigen Jahren ein 

„verein zur förderung der dorfgemeinschaft”. in giershagen bei marsberg 

ist ein alter verkehrsverein zu einem neuen verein umgebaut worden, 

der sich „förderverein unser giershagen” nennt. seine Ziele sieht dieser 

verein laut satzung in der stärkung des sozialen und kulturellen Zusam-

menhalts der Bevölkerung; die identifizierung der giershagener mit 

ihrem ort soll gefördert werden, alle vereine sollen in die aktivitäten 

eingebunden werden. vielleicht werden derartige vereine demnächst die 

wichtigsten in den dörfern sein, eine mögliche variante wäre aber auch, 

dass zum Beispiel schützenvereine diese Querschnittsaufgabe überneh-

men würden. 

das ganzheitliche engagement der dorfgemeinschaft für ihr dorf wird 

ganz entscheidend den ausschlag geben, wie dieses oder jenes dorf in 

Zukunft aussehen wird. das muss allen dorf- und kleinstadtbewohnern 

klargemacht werden. die öffentliche hand wird sich aus immer mehr 

aufgaben zurückziehen. die wohlfahrt der Bürger wird nicht mehr vom 

staat garantiert, sondern zunehmend durch bürgerschaftliches engage-

ment hergestellt. Bundeskanzlerin angela merkel in ihrer regierungs-

erklärung: wir stehen am ende des traums vom staat als „hüter und 

wächter des gemeinwohls”, dieses leitbild wird sich durchsetzen. die 

externen fördertöpfe werden leerer, hängen höher. sie werden in Zukunft 

nur noch dort fließen, wo eine entschieden engagierte dorfgemeinschaft 

vorhanden ist. das ist im übrigen zumindest die inoffizielle parole in den 

einschlägigen ministerien und förderbehörden. mein fazit: dörfer ohne 

engagierte dorfgemeinschaften werden ausbluten. das wird man schon 

in rund fünf bis zehn Jahren sehen können!

manchmal werden dörfer erst durch herbe verluste wachgerüttelt. so 

wurde im bayerischen ollarzried angesichts des drohenden verlustes des 

letzten dorfgasthofs ein gesamtdörflicher förderverein gegründet, der 

schließlich den gasthof rettete.
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Jugendliche für die Region gewinnen (um deren Abwanderung  

entgegenzuwirken)

die Jugendlichen sind das wichtigste potential der region. der abwan-

derung von (meist gut ausgebildeten) Jugendlichen in großstädte und 

Ballungsgebiete entgegenzuwirken, muss ein wichtiges handlungsfeld 

sein. das gegensteuern sollte breit und vielschichtig angelegt sein:

in Jugendforen oder Jugendparlamenten werden die interessen von  

Jugendlichen deutlich gemacht und aktivitäten ausgelöst sowie die 

identifikation mit ort und gemeinde gestärkt.

vereine und andere gruppierungen stärken, in denen ein großteil der 

Jugendlichen ausgebildet und betreut wird: sie dienen der längerfristi-

gen Bindung an die region.

preisgünstiges Bauland bereitstellen für junge bauwillige ehepaare, 

wenn möglich durch umnutzung in ortskernen.

umwelt-, erholungs- und freizeitwerte der kultur- und naturlandschaft 

als weiche standortfaktoren weiterentwickeln.

maßnahmen zur aus- und weiterbildung und zur nutzung angewandter 

forschung unterstützen.

den Jugendlichen durch imagekampagnen klarmachen: diese region 

braucht die Jugend!

ein musterbeispiel bietet die kleine gemeinde ummendorf in der magde-

burger Börde mit etwa 1.100 einwohnern. hier bietet der Bürgermeister 

reinhard falke jeden dienstag um 17.00 uhr eine sprechstunde für 

Jugendliche an, an der im durchschnitt zwanzig bis dreißig Jugendliche 

von vierzehn bis achtzehn Jahren teilnehmen. die Jugendlichen tragen 

ihre konkreten wünsche vor und erfahren viel entgegenkommen des 

Bürgermeisters. sie verpflichten sich aber auch zu hilfestellungen für die 

gemeinde, zum Beispiel zur pflege der zwei Bushaltestellen des dorfes!

Integration von Aussiedlern und anderen Zugewanderten

in unseren dörfern und kleinstädten leben heute zahlreiche aussiedler, 

die zum teil bis zu 30 prozent der einwohner ausmachen. die Bilanz der 

integration fällt sicher zwiespältig aus: einerseits haben es viele, wenn 

nicht die meisten, aus ihrer persönlichen sicht „geschafft”, das heißt, sie 

haben einen arbeitsplatz und oft auch eigentum erworben, sind fleißig, 

haben große familien, also auch viele kinder und Jugendliche. aber es 













gibt ohne Zweifel noch integrationsdefizite zur alteingesessenen Bevölke-

rung. 

offenkundig sind zum Beispiel defizite in der mitarbeit in vereinen und 

der kommunalpolitik, obwohl gerade in den vereinen viele versuche 

unternommen worden sind, dem entgegenzuwirken. vielleicht sind die 

eben genannten „vereine zur förderung der dorfgemeinschaft” am ehes-

ten in der lage, gegenseitige schwellen und ängste abzubauen. auch  

aus eigennutz sollten die Bemühungen nicht nachlassen. man sollte aber 

nicht nur die steigenden sozialen kosten einer fehlenden integration 

sehen. man sollte vielmehr erkennen, dass hier ein großes humankapital 

vorhanden ist, das dem dorfleben zugutekommen könnte. ein Blick auf 

die nachkriegsjahre zeigt an, dass vielerorts gut integrierte vertriebene 

wesentlich zur Bereicherung des dorflebens beigetragen haben.

Vielfalt und Identität unserer Kultur- und Naturlandschaft erhalten 

und entwickeln

so lautet eines der neuen „leitbilder und handlungsstrategien für die 

raumentwicklung in deutschland” von 2006. da praktisch alle ländlichen 

regionen in deutschland über bedeutende und vielfältige kulturland-

schaften verfügen, sollten sie sich dieses leitbild des Bundes unbedingt 

zu eigen machen. wertvolle und gepflegte kulturlandschaften gehören  

zu den sogenannten weichen standortfaktoren, die sowohl für die wirt-

schaft als auch für die Zufriedenheit und identität der Bewohner von 

großer Bedeutung sind. im einzelnen geht es um:

die pflege des kulturellen erbes, Brauchtum, sprache, ortsbildpflege;

die sicherung der landschaftlichen unterschiede;

die sicherung der vorhandenen ökosysteme und ihrer funktionsfähig-

keit.

angestrebt wird ein harmonisches nebeneinander der unterschiedlichen 

landschaftstypen, bei dem die ökologischen, ökonomischen, sozialen  

und kulturellen funktionen dauerhaft erhalten bleiben. die jeweilige 

kulturlandschaft sollte als weicher standortfaktor in die regionalen ent-

wicklungskonzepte zur stabilisierung ländlicher und stadtnaher räume 

integriert werden. es wird angeregt, für jede ländliche region konkrete 

leitbilder für die dort vorhandenen unterschiedlichen kulturlandschaften 

zu entwickeln, an denen man sich dann zukünftig orientieren kann.
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Kommunalpolitik wird als „als aktivierender Staat” zum ständigen 

Moderator und Impulsgeber der Bürgerkommune

als ein roter faden aus den bisherigen handlungsfeldern zeichnete sich 

bereits ab, dass der kommunalpolitik eine entscheidende (neue) rolle  

in der sich entwickelnden Bürgerkommune zukommen wird. deswegen 

kann ich mich nun hier etwas kürzer fassen. abbildung 3 veranschaulicht 

den langen weg vom leitbild „papa staat” mit dem Bürger als untertan 

über das leitbild „unternehmer staat” mit dem Bürger als kunden hin 

zum heutigen bzw. zukünftigen leitbild „aktivierender staat” mit dem 

Bürger als partner.

mit den Begriffen „Bürgerkommune” und „aktive Bürgergesellschaft”  

wird zum ausdruck gebracht, dass im wesentlichen aktive Bürger das 

gemeindeleben tragen und prägen. generell sind Bürgermeister, rat, 

verwaltung und Bürger gleichgewichtige partner, zwischen denen ein 

ständiges geben und nehmen stattfindet. daraus resultieren sowohl für 

Bürgermeister und gemeinderäte als auch für die kommunalverwaltung 

innovative vorgehensweisen und einstellungen. unter anderen wird es 

die folgenden handlungsfelder geben:

die kommunalpolitik muss die sich entwickelnde Bürgerkommune  

aktivieren, unterstützen und moderieren.

die eigenverantwortung und kooperationsbereitschaft lokaler akteure 

und gruppen muss durch intensivierung von informationsvermittlung, 

durch ständigen dialog und partizipation gefördert werden.

Innerkommunale netzwerke müssen ausgebaut und gepflegt werden.

Interkommunale netzwerke müssen ausgebaut und gepflegt werden.

Regionalen Zusammenhalt stärken

durch vielfache mobilität und den ständigen austausch von waren und 

dienstleistungen sind regionen heute mehr denn je das handlungsfeld 

der meisten Bürger. regionen sind verantwortungsgemeinschaften zwi-

schen stadt und land. auch im Bewusstsein der Bevölkerung ist die  

region inzwischen verankert, zum Beispiel das Bördenland, das emsland, 

das paderborner land. deswegen ist es auch sinnvoll, regionen als mar-

kenzeichen zu benutzen und slogans sowie Bildzeichen für die image-

gestaltung und außendarstellung zu entwerfen.









die stärkung des regionalen Zusammenhalts ist insgesamt eine aufga-

benstellung für alle politischen, ökonomischen und kulturellen kräfte der 

region. sie dient dem regionalen selbstbewusstsein und strahlt und wirbt 

nach außen.

Abbildung 3: Der Wandel zur Bürgerkommune

NGO = Nichtgemeindeorganisation.
Quelle: Holger Magel, 2004.
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AUSBLICK

wie unsere dörfer und kleinstädte in zehn, zwanzig, dreißig oder gar 

fünfzig Jahren aussehen werden, vermag niemand zu sagen. werden 

diejenigen am besten dastehen, die am meisten von den angeführten 

zehn punkten verwirklicht haben? der Blick in die vergangenheit zeigt, 

dass es neben den sich wandelnden rahmenbedingungen immer auch 

auf die handelnden menschen, die Bürgermeister, die ortsvorsteher, die 

gemeinderäte, die vereinsvorstände usw. angekommen ist, die darüber 

entschieden haben, ob ein ort stagniert oder wächst, wie ein dorf kul-

turell und ökonomisch heute dasteht. und so wird es auch in Zukunft 

sein. deshalb kommt es auf die Bürger und politiker vor ort an. sie soll-

ten nicht zu viel auf auswärtige kräfte, auf wissenschaftler und experten 

vertrauen. diese haben den ort immer nur partiell im visier, niemals 

ganz. Bürger und kommunalpolitiker aber sind immer zur ganzheitlichen 

sicht verpflichtet. sie haben die verantwortung und die kompetenz für 

die gesamtentwicklung des dorfes! 

der ländliche raum braucht aber auch die unterstützung von außen bzw. 

oben. deshalb ein appell an die hohe politik in Bund und ländern: den 

aktiven Bürgern und politikern in den dörfern und kleinstädten muss eine 

chance, respekt und die unterstützung gegeben werden, damit sie sich 

nicht alleingelassen fühlen. kraft und kompetenz ist in den dörfern und 

kleinstädten genug vorhanden. der ländliche raum tut viel für das ge-

samtwohl des staates. deshalb darf er ein ausgewogenes geben und 

nehmen erwarten.

nicht nur die europäische stadt, auch das europäische dorf ist ein  

erfolgsmodell der europäischen geschichte.

herausforderungen an die  
stadt- und raumentwicklung



thesen Zu den aktuellen  
anforderungen an die stadt- 
entwicklungspolitik

Ulrich Hatzfeld

MEHR INTEGRATION IN DER STADT- 

ENTWICKLUNGSpOLITIK 

„Quer durch deutschland”: städtereisen nach hamburg, 

Berlin oder münchen sind beliebt wie wohl nie zuvor.  

große gartenausstellungen, kulturevents, ausstellungen  

und sportereignisse werden zu „nationalen themen”. aber 

auch kleine und mittlere städte sowie gemeinden im länd-

lichen raum, vor allem die mit historischem Baubestand, 

wurden in den letzten Jahren zunehmend zu tourismuszielen 

mit potential. daraus lässt sich ableiten: auch wenn in der 

öffentlichen darstellung und wahrnehmung häufig probleme 

und defizite im vordergrund stehen: den städten und ge-

meinden in der Bundesrepublik geht es vergleichsweise gut 

– zumindest in der regel besser als vor zwanzig Jahren. 

selten zuvor waren ihre Qualitäten so offensichtlich: sie  

sind unverwechsel- und vorzeigbar, sozial durchmischt, der 

öffentliche raum ist belebt und lädt zum verweilen ein. die 

infrastruktur – etwa des verkehrs, der ver- und entsorgung 

und der kultur- und sozialeinrichtungen – hat international 

anerkannte standards erreicht. das „wohnungsproblem”, 

das über mehrere Jahrzehnte die fachdebatte dominierte, ist 
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vielerorts – zumindest quantitativ – gelöst. viele der großen und kleinen 

städte haben eigenständige profile entwickelt und wurden orte, die 

identität geben, identifikation schaffen und gesellschaftlich inklusiv 

wirken.

für viele europäische nachbarn und erst recht im weltweiten maßstab  

ist die deutsche stadt ein erfolgsmodell; die stadtentwicklungspolitik hat 

für viele vorbild- und modellcharakter. sie ist aber sicher auch ein modell 

unter erheblichem entwicklungsstress. denn auch die herausforderun-

gen, unter denen die städte und gemeinden in deutschland zurzeit 

stehen, sind nicht nur groß, sondern nehmen ebenfalls zu. Zu nennen 

sind beispielsweise: 

die Demographie: hier reichen die probleme von zum teil gravierenden 

Bevölkerungsrückgängen über den notwendigen umbau der städte und 

gebäude für alte menschen bis zu fragen der daseinsvorsorge in sich 

entleerenden städtischen und ländlichen räumen.

der wirtschaftlicher Strukturwandel: Beklagt wird hier der zunehmende 

steuerungsverlust der lokalen akteure im rahmen der globalisierung 

und die damit verbundene höhere krisenanfälligkeit der lokalen wirt-

schaft, die Zunahme von gewerblichen Brachflächen und gebäudeleer-

ständen sowie anhaltend hohe arbeitslosenquoten.

die Stadtökologie: die durchschnittliche tägliche flächeninanspruch-

nahme liegt deutlich über den politisch angestrebten Zielwerten. der 

artenschutz wird inzwischen auch in der urbanen umwelt zu einem  

relevanten thema. es setzt sich immer mehr die erkenntnis durch, 

dass die bisher eingeleiteten maßnahmen zum klimaschutz nicht aus-

reichen, um die international eingegangenen vereinbarungen umzu-

setzen, und dass die herausforderung des grundlegenden ökologischen 

stadtumbaus noch vor uns liegt.

die soziale Stabilität und Integration: die probleme reichen hier von 

defiziten in der gesellschaftlichen teilhabe von Jungen und alten über 

die wachsende Zahl „schwieriger stadtteile” bis zur zunehmenden  

desintegration von stadtbewohnern mit migrationshintergrund in der 

dritten und vierten generation.









die Kommunalfinanzen: die kommunalen finanzen und damit die ge-

staltungs- und verwaltungskraft halten immer häufiger nicht mit den 

wachsenden aufgaben schritt. die verschuldungsquoten nehmen auf 

allen staatlichen und kommunalen ebenen zu.

deutschland gehört im internationalen vergleich zu den staaten mit den 

weitreichendsten und differenziertesten aktivitäten im politikfeld stadt-

entwicklungspolitik. die auf diesen problem- bzw. aufgabenkreis gerich-

teten handlungsansätze des Bundes, der länder und der kommunen sind 

allerdings ausgesprochen heterogen. sie folgen zunächst den Zielen und 

aufgaben der verschiedenen ressorts bzw. entsprechen der in der föde-

ralen struktur der Bundesrepublik vorgegebenen aufgabenteilung. so 

sehr sich diese vertikale aufgabenteilung auch bewährt hat (und deshalb 

in der föderalismusreform bestätigt wurde), zeigt sich dennoch, dass 

künftig die koordination und kooperation aller akteure der stadtentwick-

lungspolitik noch wichtiger wird. gerade in Zeiten knapper öffentlicher 

haushalte wird erkennbar, dass die aufgaben immer häufiger optimal  

nur in der abgestimmten Zusammenarbeit sowohl aller föderalen ebenen 

als auch aller fachlich relevanten disziplinen lösbar sind. es ist daher  

eine zentrale aufgabe aller am prozess der stadtentwicklung beteiligten 

gruppen und institutionen, die integration von förderprogrammen und 

maßnahmen in mehrfacher hinsicht zu verbessern. dazu gehören:

die Koordination zwischen den Planungsebenen Bund (europa), län-

dern und gemeinden: mit dem Bedeutungszuwachs der europäischen 

ebene in nahezu allen politikbereichen sowie der wachsenden interna-

tionalisierung von wirtschaftsbeziehungen steigen die anforderungen 

an die effizienz und kooperationsfähigkeit aller föderalen ebenen.  

eine nicht funktionierende Zusammenarbeit gefährdet unmittelbar  

die konkurrenzfähigkeit von standorten oder führt zu ineffektivem 

wettbewerb, aus dem alle geschwächt hervorgehen. 

die Koordination in fachlicher Hinsicht: die erfahrungen der vergan- 

genen zwei Jahrzehnte haben gezeigt, dass eine funktionierende ver-

knüpfung der stadtentwicklungspolitik mit der arbeits- und wirtschaft-, 

sozial-, Bildungs-, integrations-, umwelt- und kulturpolitik zwingende 

voraussetzung für eine erfolgreiche und nachhaltige stadtpolitik gewor-

den ist.
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die Koordination in der Region: die regionalisierung von handlungs-

bereichen mit überörtlichen Bezügen – von der daseinsvorsorge über 

die entwicklung von wohnstandorten bis zur technischen infrastruktur 

und klimapolitik – verbessert die leistungsfähigkeit des regionalen 

wirtschaftsraumes, erhöht die effizienz der verwaltung und ermöglicht 

einen effektiveren einsatz knapper öffentlicher mittel.

AKTUELLE HERAUSfORDERUNGEN UND LÖSUNGSANSäTZE 

IN DER STADT- UND REGIONALpOLITIK

in der gesamtschau der zurzeit in der planungspraxis diskutierten pro-

bleme konzentrieren sich die handlungserfordernisse der stadtentwick-

lungs- und regionalpolitik im wesentlichen auf fünf Bereiche: 

sozialer Zusammenhalt;

demographischer wandel;

klimawandel und ökologischer stadtumbau;

wirtschaft und globalisierung;

kooperation von stadt, region und ländlichem raum.

Sozialer Zusammenhalt

These: Soziale Teilhabe und Integration der Stadtbevölkerung sind 

konstituierende Eigenschaften der europäischen Stadt. Stadtentwick-

lungsplanung muss dazu beitragen, soziale Polarisierung und Ausgren-

zung in den Städten zu verringern. Integration und der Umgang mit 

Migration dürfen nicht als Problembewältigung verstanden werden: 

Erfolgreiche Integration entscheidet über die soziale und ökonomische 

Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Dabei sind Bildung und Arbeit  

vor Ort die wichtigsten Handlungsansätze auf dem Weg zu einer stabilen 

Stadtgesellschaft.

Aktuelle Trends

die seit Jahren zu beobachtenden tendenzen zur sozialräumlichen und 

einkommenspolarisierung sind ungebrochen; sie betreffen inzwischen 

auch den ländlichen raum. in der einkommensverteilung verliert der 

anteil der mittleren Jahreseinkommen an Bedeutung; dagegen wachsen 

die anteile der niedrigen sowie der überdurchschnittlichen einkommen 

(vgl. abbildung 1). damit verbunden sind geringe gesellschaftliche teil-













habechancen von kindern und Jugendlichen („kinderarmut”, Bildungs-

ferne usw.). 

probleme der armut, Bildungsferne und hoher migrantenanteile konzen-

trieren sich häufig in sogenannten „benachteiligten stadtteilen” (vgl. ab-

bildung 2). Bei einem festen sockel von langzeitarbeitslosigkeit und 

armut lernen dort viele kinder in den betroffenen familien und stadt-

teilen nicht mehr, was ein von Berufstätigkeit gegliedertes alltagsleben 

bedeutet. in den schwierigen stadtteilen stabilisiert sich häufig langzeit-

arbeitslosigkeit (abbildung 3). damit verbunden ist der rückzug der be-

troffenen familien aus der gesellschaft, aus sozialer teilhabe und politi-

scher Beteiligung. nicht selten verbindet sich diese entwicklung mit dem 

anstieg von kriminalität im stadtquartier. 

erschwerend kommt hinzu, dass sich in derartigen stadtteilen auch pro-

bleme der vernachlässigung des öffentlichen raumes und der gebäude-

substanz konzentrieren. im Jahre 2008 gab es in etwa 350 städten und 

gemeinden rund 570 solcher benachteiligter gebiete. viele städte sind 

bei der aufgabe der sozialen integration an die grenzen ihrer leistungs-

fähigkeit gestoßen.

Abbildung 1: Einkommenspolarisierung in der Bundesrepublik Deutsch-

land

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
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Abbildung 2: Gebiete der Sozialen Stadt 2007

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

Lösungsansatz: Die „Soziale Stadt”

der zentrale ansatz zur Bekämpfung sozialer polarisierung und viel-

schichtiger probleme in bestimmten stadtteilen ist das programm  

Soziale Stadt. das Bund-länder-programm Stadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt richtet sich seit 1999 erfolgreich  

an kommunen mit benachteiligten stadtteilen und verbindet städtebau-

liche mit sozialräumlichen erneuerungsansätzen konkret auf der lokalen 

ebene. das programm hilft, baulich, wirtschaftlich und sozial benachtei-

ligte stadtquartiere aufzuwerten. darüber hinaus stärkt es durch Quar-

tiersmanagement und Beteiligung der Bewohnerschaft die städtische 

Bürgergesellschaft und zielt auf die integration, die Bildung und Beschäf-

tigungsmöglichkeiten aller Bewohnerinnen und Bewohner. Je nach kon-

kreter problemlage vor ort sind sehr unterschiedliche projekte möglich.

aktuell werden 570 gebiete in 350 kommunen gefördert. 

im Bundeshaushalt 2009 standen 105 millionen euro dafür bereit, für 

2010 sind 125 millionen euro angemeldet.





Abbildung 3: Verteilung von Arbeitslosigkeit innerhalb von wachsenden 

und schrumpfenden Städten 2008

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

seit 2008 werden mit dem überwiegend aus dem europäischen sozial-

fonds finanzierten Bundesprogramm Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, 

Arbeit im Quartier (BiwaQ) in den gebieten der Sozialen Stadt maßnah-

men zur Bildung, Qualifikation und integration der Bewohner sowie zur 

stärkung der lokalen ökonomie unterstützt und die sozialraumorientierte 

förderung arbeitsmarktpolitischer projekte verstärkt. in der ersten 

förderrunde des europäischen sozialfonds bis 2012 werden damit 1�0 

arbeitsmarktprojekte finanziert, die mit instrumenten der städtebau-

förderung verzahnt und in die integrierten entwicklungskonzepte vor ort 

eingebettet sind.
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weitere Bausteine zur Beseitigung der sozialräumlichen polarisierung sind 

die hilfen im wohnbereich, vor allem die wohnraumförderung und das 

wohngeld. der Bund unterstützt die länder bei der sozialen wohnraum-

förderung aktuell mit rund 518 millionen euro jährlich. für das wohngeld 

als gezielte finanzielle hilfe für einkommensschwache haushalte, die 

oberhalb der im sozialgesetzbuch (sgB ii) definierten grenzen liegen, 

gaben Bund und länder im Jahr 2009 1,2 milliarden euro aus. mit der 

wohngeldreform 2009 wurde das wohngeld im umfang von 520 millionen 

euro jährlich deutlich verbessert. dabei wurden erstmalig die heizkosten 

in pauschalierter weise einbezogen. 

Zu den wichtigsten erkenntnissen der letzten Jahre gehört, dass der 

schlüssel zu einer verbesserung der situation benachteiligter stadtteile 

in der lokalen Bildungssituation liegt. insofern richten sich viele projekte 

und maßnahmen im rahmen des programms Soziale Stadt auf eine ver-

besserung der örtlichen Bildungssituation (kitas, kindergärten, frühkind-

liche angebote, schulen, weiter- und fortbildungsangebote im Quartier, 

stärkung der rolle der schulen im Quartier als orte generationenüber-

greifenden lernens).

Demographischer Wandel

These: Die demographischen Veränderungen definieren die Entwicklung 

von Stadt und Region grundlegend neu. Besondere Herausforderungen 

stellen dabei der ländliche Raum und die Alterung der Bevölkerung dar.

Aktuelle Trends

der demographische wandel („weniger, grauer, bunter, vereinzelter”) ist 

seit Jahrzehnten in der diskussion. Zurzeit stehen die fragen der Bewäl-

tigung der sozialen folgen und der auswirkungen auf die sozialen siche-

rungssysteme im mittelpunkt des öffentlichen interesses. experten gehen 

davon aus, dass die Bevölkerungszahl in deutschland von 82,5 millionen 

einwohnern im Jahr 2005 auf 69 bis 7� millionen bis zum Jahr 2050 zu-

rückgehen wird. Bevölkerungsprognosen zufolge wird sich die Zahl der 

über 65 Jahre alten menschen von heute 16,7 millionen innerhalb von 

dreißig Jahren auf 23,7 millionen menschen erhöhen, der anteil der per-

sonen unter zwanzig Jahren dagegen auf 15 prozent sinken. das durch-

schnittsalter der Bevölkerung wird von �3 Jahren (2006) auf �8 bis  

52 Jahre (2050) steigen. räumlich betrachtet vollzieht sich die alterung 

besonders in ostdeutschland überproportional (abbildung 5).

Abbildung 4: Mittelfristige Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 

(Prognose) 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

für wirtschaft und stadtentwicklung ist die räumliche ungleichverteilung 

der Bevölkerungsentwicklung von besonderer Bedeutung. großräumig 

betrachtet gibt es ausgeprägte Bevölkerungsverluste vor allem im damit 

doppelt von demographischen effekten betroffenen osten deutschlands 

und im kern-ruhrgebiet (abbildung �). hinzu kommen erhebliche Bevöl-

kerungsrückgänge im ländlichen raum. in den stadtregionen selber sind 

vor allem der innenstadtrand und die peripherie von der schrumpfung 

betroffen. 
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die Bevölkerungsrückgänge führen zu wohnungsleerständen, unternut-

zungen (flächenbrachen) und einem verlust von arbeitsmöglichkeiten, 

was wiederum stark ansteigende kosten bei der sozialen und technischen 

infrastruktur nach sich zieht – häufig sind die gewohnten standards nicht 

mehr zu halten. gleichzeitig nehmen die anteile der Bevölkerung mit 

migrationshintergrund kontinuierlich zu; auch diese entwicklung verläuft 

räumlich polarisiert (vgl. abbildung 6).

Abbildung 5: Einwohner über 65 Jahre 1995 und 2025 (geschätzt)

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

Lösungsansatz: Den demographischen Wandel gestalten 

das zentrale instrument zur reaktion auf den demographischen wandel 

in der Bundesrepublik in den stadtregionen ist der stadtumbau. mit dem 

Stadtumbau Ost und West werden städtische Quartiere demographiefest, 

familien-, generationen- und klimagerecht umgebaut. dazu gehören auch 

der erhalt von altbauten in den innenstädten und der abriss nicht mehr 

nötiger plattenbauten in den neuen ländern sowie die umgestaltung von 

industrie- und militärflächen in den alten ländern zu lebenswerten Quar-

tieren. 

aktuell werden 1.20� gebiete in 726 kommunen gefördert. 

im Bundeshaushalt 2009 standen für den stadtumbau 217 millionen 

euro bereit, für 2010 sind 200 millionen euro angemeldet.





Abbildung 6: Ausländeranteile 2002 und 2020 (geschätzt)

16 und mehr

12 bis unter 16

8 bis unter 12

4 bis unter 8

bis unter 4

Ausländeranteil in %

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBR, BBR-Bevölkerungsprognose 2002-2020/Exp

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

darüber hinaus fördert die Bundesregierung seit 2009 im rahmen des 

konjunkturpaketes i den altersgerechten umbau von wohnungen. das 

programm Altersgerecht Umbauen können selbstnutzende wohnungs-

eigentümer, private vermieter und mieter ebenso in anspruch nehmen 

wie wohnungsunternehmen. im haushalt 2009 stehen Bundesmittel in 

höhe von 80 millionen euro für Zinsverbilligungen von darlehen bereit. 

eine verstetigung des programms bis 2011 ist vorgesehen, eine Zu-

schussvariante für selbstnutzende eigentümer ist im haushalt 2010 

enthalten.

ein weiteres instrument zur unterstützung der wohneigentumsbildung 

ist die wohnungsbauprämie. mit etwa 500 millionen euro jährlich wird 

das Bausparen durch das wohnungsbauprämiengesetz seit Jahrzehnten 

erfolgreich gefördert. 

für den ländlichen raum wurde das modellvorhaben Demographischer 

Wandel – Region schafft Zukunft initiiert. es beschäftigt sich mit den 

Zukunftschancen vor ort und verfolgt eine doppelstrategie aus gegen-

steuerung und vorausschauender anpassung an die demographischen 

veränderungen zum Beispiel durch die stabilisierung der infrastruktur.

die modellvorhaben Innovationen für familien- und altengerechte Stadt-

quartiere (ifas) haben die Qualitäten innerstädtischer Quartiere als 

wohnstandorte für alle generationen im Blick. schwerpunktthemen für 

die stärkung des lebens in der stadt sind das innerstädtische wohnen 
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für senioren, die entwicklung familiengerechter stadtquartiere sowie die 

anpassung der infrastruktur.

Klimawandel und ökologischer Stadtumbau

These: Mit der Gebäudesubstanz und dem Stadtverkehr hat die Stadtent-

wicklungspolitik einen zentralen Stellenwert für den Klimaschutz. Sie ist 

darüber hinaus für den Flächenverbrauch maßgeblich. Stadtentwicklungs-

politik muss zum integrativen Bestandteil einer umfassenden Energie-, 

Klima- und Umweltpolitik weiterentwickelt werden. Der spezifische Bei-

trag der Stadtentwicklungspolitik ist die Abstimmung von Maßnahmen 

auf der Ebene des Stadtquartiers.

Aktuelle Trends

der klimawandel gehört für die gesamte gesellschaft, insbesondere  

auch für die städte und gemeinden in deutschland, zu den zentralen 

herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. allein zur stabi-

lisierung der atmosphärischen co2-konzentration auf dem niveau von 

1990 ist eine reduzierung des co2-ausstoßes weltweit um 30 prozent  

in den nächsten zwanzig Jahren (bis 2050 um -80 prozent) erforderlich. 

deutschland ist – wie die meisten anderen länder – noch weit davon 

entfernt, seinen Beitrag zu leisten, um die erderwärmung auf maximal 

2°c zu begrenzen. das Jahr 2008 war weltweit das achtwärmste Jahr  

seit 130 Jahren, 2007 das sechstwärmste in deutschland. fast alle Jahre 

seit 2000 zählen zu den wärmsten seit 130 Jahren. Je nach szenario 

variiert der anstieg der Jahresmitteltemperatur in den Jahren von 2071 

bis 2100 zwischen 2 bis 3,5°c.

der meeresspiegel ist im 20. Jahrhundert weltweit rund 17 cm gestiegen; 

prognosen gehen für das ende des 21. Jahrhunderts von einem weiteren 

anstieg zwischen 18 und 59 cm aus.

aus dem klimawandel ergeben sich nach prognosen auch für die städte 

und gemeinden mehrere problematische entwicklungen: 

temperaturen im mittel um 0,5 bis 2°c wärmer;

strahlungsnächte bis zu 6°c wärmer; 

sonnenscheindauer: -10 prozent;

windgeschwindigkeit: -25 prozent;









niederschläge: +5 bis 10 prozent;

luftverschmutzung (ozon, staub, ruß): fünf- bis 25-facher anstieg;

häufiger diesig (mehr dunst).

effekte des klimawandels sind auf städtischer ebene:

längere hitzeperioden;

sturzregen und rückstau;

winterstürme, hagelschlag;

höhere winterluftfeuchte;

höhere feuchtschneelast.

die folgen des klimawandels sind bereits heute spürbar. das betrifft etwa 

den anstieg der durchschnittstemperaturen oder das vermehrte eintreten 

von extremen wetterereignissen. hinzu kommt durch den voranschrei-

tenden flächenverbrauch der verlust von frischluftschneisen und kälte-

zonen für das städtische klima. in städten zeigt sich dies an spitzentem-

peraturwerten im sommer (und hohen ozonwerten) sowie ausgeprägten 

hochwasserereignissen, im ländlichen raum durch extreme niederschlä-

ge und verlängerte trockenperioden mit großen produktionseinbußen 

in der landwirtschaft. der klimawandel erfordert eine anpassung der 

infrastruktur an zunehmende extremwetterlagen (zum Beispiel küsten- 

und hochwasserschutz). 

um diese klimatischen entwicklungen zu verhindern, ist die Bundesrepu-

blik anspruchsvolle verpflichtungen auf internationaler ebene eingegan-

gen. die Ziele der europäischen union sind:

2008 bis 2012: verringerung der treibhausgase um 21 prozent gegen-

über 1990 (kyoto);

2020: reduktion der treibhausgase um 20 prozent respektive  

30 prozent;

2020: erhöhung des anteils erneuerbarer energien auf 20 prozent  

(primärenergieverbrauch);

2020: senkung des energieverbrauchs um 20 prozent.
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die für deutschland formulierten Ziele sind noch ambitionierter: 

bis 2020 verringerung der treibhausgase um �0 prozent im vergleich 

zu 1990 (sofern die europäische union und andere industriestaaten  

30 prozent festlegen);

erhöhung des anteils erneuerbarer energien am wärmemarkt auf  

1� prozent bis 2020.

Lösungsansatz: Gebäudesanierung und nachhaltige Stadtverkehre 

städte sind zum einen großverbraucher natürlicher ressourcen, haben 

aber auf der anderen seite auch die besten chancen, maßnahmen gegen 

den klimawandel zu ergreifen und ansatzpunkte für deutliche energie-

einsparungen. so bieten sie als kompakte siedlungsform die chance,  

die landschaft vor Zersiedlung zu schützen. städtische dichte ermög-

licht den effizienten einsatz des öffentlichen verkehrs sowie kompakte 

Baustrukturen mit geringerem anteil von erschließungsflächen und 

höherer energieeffizienz. gerade in den städten liegt es nahe, über die 

(dezentrale) produktion erneuerbarer energien und deren verteilung in 

gesteuerten netzen nachzudenken. der ländliche raum wird dagegen 

eine besondere Bedeutung als lieferant und standort von erneuerbaren 

energien erlangen.

inzwischen hat sich im Zusammenhang mit der Bewältigung des klima-

wandels eine dreigleisige strategie als sinnvoll erwiesen. es geht um die 

milderung des klimawandels (mitigation), um die anpassung an den 

klimawandel (adaptation) und um die abstimmung mit anderen aufga-

ben der nachhaltigen stadtentwicklung. konkret wird dies etwa in den 

handlungsbereichen wasserhaushalt bzw. hochwasserschutz, katastro-

phenschutz, grünflächenverbund, anpassung der technischen infrastruk-

tur und minderung von verkehrsbedingten emissionen.

eine schlüsselrolle bei der Bekämpfung des klimawandels haben aller-

dings maßnahmen im gebäudebereich und insbesondere dem wohnungs-

bestand. rund �0 prozent der energie werden in deutschland für die 

Beheizung von gebäuden (17,5 millionen wohngebäude, 1,5 millionen 

nichtwohngebäude) und die warmwasserbereitung eingesetzt. der anteil 

des gebäudebereichs an den co2-emissionen beträgt rund 20 prozent. 

energiesparmaßnahmen setzen daher beim energieeffizienten Bauen 

und sanieren, bei steuerlichen vergünstigungen und bei maßnahmen an 





bundeseigenen gebäuden an. abbildung 7 gibt einen überblick über die 

strategie des „forderns, des förderns und der information”.

Abbildung 7: Die Säulenstrategie der Bundesregierung im Bereich der 

energetischen Sanierung im Gebäudebereich

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

seit 2006 wurde die energieeffiziente sanierung oder errichtung von 

rund 1,2 millionen wohnungen mit rund sechs milliarden euro an Bundes-

mitteln unterstützt (co2-gebäudesanierungsprogramm). dadurch erga-

ben sich jährliche einspareffekte von rund 3,5 millionen tonnen co2 und 

heizkostenersparnisse von zusammen 1,25 milliarden euro (seit 2006). 

im Jahr 2009 wurden 2,25 milliarden euro Bundesmittel für zinsverbillig-

te kredite und Zuschüsse der kreditanstalt für wiederaufbau (kfw) für  

die energieeffiziente sanierung oder errichtung von wohnungen bereit-

gestellt, in den Jahren 2010 und 2011 sind je 1,1 milliarden euro vorge-

sehen.

mit dem wettbewerb Energetische Sanierung von Großsiedlungen wurde 

verdeutlicht, dass eine koordination der maßnahmen mit klimaschutz-

konzepten auf der Quartiers- oder sogar der stadtteilebene mit stadtteil-

entwicklungskonzepten den größtmöglichen projekterfolg sichert. 
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der mit dem konjunkturpaket vereinbarte investitionspakt zur energeti-

schen sanierung von schulen, kindergärten, sportstätten und anderer 

sozialer infrastruktur unterstützt vor allem kommunen in haushaltsnotla-

ge. der investitionspakt ermöglicht solchen kommunen die durchführung 

dringend nötiger klimaschutzmaßnahmen, deren energieeinsparung den 

kommunalen haushalt dauerhaft entlastet. 

aktuell werden 357 projekte in 271 städten gefördert.

im Bundeshaushalt 2009 standen 300 millionen euro dafür bereit. 

2010 werden mittel des konjunkturpaketes ii in diesem Bereich  

eingesetzt. 

ein weiterer gewichtiger handlungsbereich ist neben dem ökologisch 

orientieren stadtumbau des gebäudebestandes die unterstützung einer 

sozial- und umweltverträglichen mobilität. dabei geht es zum einen um 

die weitere verbesserung des öffentlichen personennahverkehrs und  

des radverkehrs, es sind aber auch konzepte der elektromobilität zu 

entwickeln und umzusetzen. auf der grundlage des vom Bundesminis-

terium für verkehr, Bau und stadtentwicklung getragenen Nationalen 

Entwicklungsplans Elektromobilität wurden acht modellregionen ausge-

wählt, um konzepte und maßnahmen in der konkreten anwendung vor 

ort zu erproben. auch in diesem Bereich sind noch erhebliche investi-

tionen notwendig, um die verkehrsinfrastruktur deutlich zu modernisieren 

und die anschaffung eines elektrogetriebenen automobils attraktiv zu 

machen.

Wirtschaft und Globalisierung

These: Die (lokale) Ökonomie gehört unverändert zu den zentralen 

Voraussetzungen der städtischen Entwicklung. Im Zuge der wirtschaft-

lichen Globalisierung nimmt die ökonomische Komplexität und Wettbe-

werbsintensität zu. Stadtentwicklungspolitik muss zum einen belastbare 

Infrastrukturen als Voraussetzung für Produktion sowie Erreichbarkeit 

und die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft schaffen. Zum 

anderen wächst die Bedeutung weicher Standortfaktoren (Forschung 

und Entwicklung, kreative Milieus, Verfügbarkeit von Dienstleistungen). 

Im Verhältnis von Kommunen und Wirtschaft bedarf es neuer Formen 

der Kooperation und des Engagements.





Aktuelle Trends

städte sind aufgrund ihrer standortqualitäten für unternehmen und Be-

schäftigte wichtige motoren der wirtschaftlichen entwicklung. der wandel 

zur wissens- und dienstleistungsgesellschaft hat die ökonomische dyna-

mik vor allem in agglomerationsräumen erhöht. die kooperation von Bil-

dungs- und forschungseinrichtungen mit unternehmen, die in der lage 

sind, weltmarktfähige produkte zu produzieren und zu vertreiben, hat 

sich als vielerorts als Basis für stabilität und markterfolg erwiesen. 

städte haben eine „ökonomische überschussbedeutung”. Zum einen sind 

sie kristallisationspunkte für lokale, regionale und transnationale märkte. 

gleichzeitig sind sie aber auch knoten der informationssammlung und  

-verarbeitung, des güter- und personenverkehrs, der forschung und des 

wissens und schließlich auch der innovation. sie sind dabei immer inter-

nationaler geworden und haben an ethnischer und kultureller vielfalt ge-

wonnen. dies schafft wiederum positive rahmenbedingungen für die ver-

netzung von forschung, entwicklung und produktion.

vor allem auf internationaler ebene beschleunigen sich die entschei-

dungsprozesse. die finanzmarkt- und wirtschaftskrise hat verdeutlicht, 

dass internationale entwicklungen schneller und direkter in das lokale 

geschehen der städte und gemeinden eingreifen können und sowohl die 

lokale ebene als auch die föderalen strukturen häufig nur eingeschränkt 

über adäquate reaktionsmuster und -möglichkeiten verfügen. durch den 

als wirtschaftliche globalisierung bezeichneten prozess nimmt die abhän-

gigkeit der (lokalen) ökonomie von weltumspannenden marktprozessen 

und den strategien international agierender unternehmen immer stärker 

zu. 

als haupttrends der globalisierung gelten: 

die internationalisierung von wirtschaftsbeziehungen und die verschär-

fung des globalen wettbewerbs;

die verstärkte risikoanfälligkeit nationaler ökonomien;

die Zunahme von arbeitslosigkeit insbesondere in hochlohnstaaten  

und hier hauptsächlich bei schlecht Qualifizierten;

die rückentwicklung des sekundären sektors;

die wachsende Bedeutung von forschung und entwicklung als 

„Zukunftsstrategien”;
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die zunehmende mobilität von kapital und arbeit;

die intensivierte konkurrenz zwischen kommunen.

in diesem spannungsfeld gehört es zu den hauptaufgaben der wirt-

schaftspolitik, die nationale ökonomie wettbewerbsfähig zu halten und 

damit ein hohes Beschäftigungsniveau zu erreichen. eine besondere rolle 

spielen dabei sogenannte Zukunftsbranchen wie die dienstleistungs-, 

kreativindustrie- und wissenschaftsbereiche. die expansion des dienst-

leistungssektors wird vor allem gespeist durch die Zuwanderung junger 

erwachsener im alter zwischen zwanzig und vierzig Jahren. diese alters-

gruppe steht für kreativität und ist eine zunehmend wichtige Quelle öko-

nomischer wertschöpfung. sie ist gut ausgebildet, flexibel, kommunika-

tionsfähig und mobil. städte mit einem positiven trend in dieser alters-

gruppe haben deutlich bessere ausgangschancen als andere kommunen. 

auffällig ist hier, dass die entwicklungschancen im dienstleistungssektor 

in der Bundesrepublik sehr ungleich verteilt sind (vgl. abbildung 8).

Lösungsansatz: Neue Kooperationen vor Ort und Investitionen 

in nachhaltige Infrastruktur 

städte sind besonders geeignet, kreative milieus zu befördern. in derar-

tigen milieus werden zum einen arbeitskräfte qualifiziert und zum ande-

ren im interkulturellen austausch neue ideen generiert. hier werden 

entwicklungsimpulse gesetzt und – in kooperation mit den wirtschafts-

akteuren und der Bürgergesellschaft – neue strategien erprobt. nur in 

der engen Zusammenarbeit der akteure können stabile netze aufgebaut 

werden, die schnelle, aber auch konsensfähige lösungen produzieren. 

es besteht weitgehender konsens, dass stadtpolitik positive rahmen-

bedingungen für die wissensproduktion schaffen muss und zugleich die 

entstehung kreativer urbaner milieus nach möglichkeit fördern sollte. 

eine verbesserte kooperation und vernetzung der kreativwirtschaft, der 

wissenschaft, der politik und verwaltung sowie der Zivilgesellschaft vor 

ort wird derzeit in verschiedenen modellprojekten wie zum Beispiel in 

mannheim oder in der region ingolstadt erprobt. mit stadtentwicklungs-

fonds und der erprobung von Business- oder Housing-Improvement-

Districts (Bid/hid) werden neue instrumente entwickelt, um mit einer 

verbesserten kooperation von unternehmen auf der stadt(teil)ebene im-

pulse für die Quartiersentwicklung zu setzen.





Abbildung 8: Mangelnde Entwicklungspotentiale von Städten in  

Deutschland

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
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die konjunkturpakete i und ii haben viele städte und gemeinden – und 

hier gerade in sogenannten strukturschwachen regionen – in die lage 

versetzt, den dort ansässigen unternehmen in einer gravierenden finanz- 

und strukturkrise investitionsanreize zu geben.

die kfw-programme im rahmen der Investitionsoffensive Infrastruktur 

bieten kommunen, gemeinnützigen einrichtungen und kommunalen 

unternehmen in fördergebieten der gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur oder gemeinden in haushaltsnotlage 

zinsgünstige darlehen für infrastrukturinvestitionen. die mittel können 

nicht zuletzt zur finanzierung des kommunalen eigenanteils bei anderen 

Bundesprogrammen – insbesondere beim konjunkturpaket ii – genutzt 

werden.

aktuell werden 353 projekte in 237 kommunen gefördert.

im Bundeshaushalt 2009 standen 150 millionen euro für die Zinsver-

billigung bereit, für 2010 sind 150 millionen euro angemeldet.

Beispielhaft für die hilfen zur stabilisierung der städtischen infrastruktur 

im interesse einer ausgewogenen wirtschaftlichen entwicklung ist das 

programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren. mit diesem programm  

reagiert der Bund auf den strukturwandel im innerstädtischen einzel-

handel (u.a. krise von kaufhäusern und von inhabergeführten fachge-

schäften). die städte und gemeinden bekommen hilfe bei der aufwer-

tung ihrer zentralen öffentlichen straßen und plätze als visitenkarten  

und identifikationsorte der Bürgerinnen und Bürger, aber auch für city-

management oder Business Improvement Districts.

aktuell werden 207 gebiete in 189 kommunen gefördert.

im Bundeshaushalt 2009 standen �3 millionen euro dafür bereit,  

für 2010 sind 75 millionen euro angemeldet.









Kooperation von Stadt, Region und ländlichem Raum

These: Die Zukunft der Stadt ist die Region. Die Zukunft des ländlichen 

Raumes liegt in der Kooperation innerhalb des ländlichen Raumes und 

gemeinsam mit und in der Stadtregion.

Aktuelle Trends

in den ländlichen räumen deutschlands verdichten sich die probleme. 

erkennbar wird dies unter anderem in den öffentlichen diskussionen über 

die gefährdete ärztliche versorgung, praxisprämien und lange wege zu 

öffentlichen einrichtungen. gleichwertige lebensverhältnisse und gesi-

cherte daseinsvorsorge werden zuweilen zu theoretischen forderungen. 

schon heute weisen viele ländliche räume defizite und eine unteraus-

lastung der infrastruktur auf. das gleichzeitige auftreten von zum teil 

gravierenden Bevölkerungsverlusten und mangelnden finanziellen res-

sourcen zur aufrechterhaltung von infrastruktur verbinden sich zu nega-

tiven entwicklungsprognosen für den ländlichen raum. Zu quantitativen 

problemen treten qualitative, wenn vor allem junge (frauen) und gut 

ausgebildete personen aus den ländlichen räumen in die Ballungsräume 

abwandern. fest steht, dass bestimmte deutsche großstädte mit ausge-

zeichneten Zukunftspotentialen eine immer größere ökonomische Bedeu-

tung erfahren (vgl. abbildung 9) und damit für die entwicklung der jewei-

ligen region maßgeblich werden.

ungeachtet dieses allgemeinen trends in richtung stadt haben die ländli-

chen räume eine zentrale funktion für die Bewahrung von ressourcen, 

für die landschaftspflege und den tourismus, als ausgleichs- und versor-

gungsraum für die stadtregionen sowie als potentieller produktions-

schwerpunkt erneuerbarer energien – um nur die wichtigsten faktoren zu 

nennen.

Lösungsansatz: Mehr Kooperation zwischen Bund, Ländern 

 und Kommunen

vor diesem hintergrund ist das wichtigste Ziel der raumordnung, eine 

nachhaltige entwicklung in allen teilräumen der Bundesrepublik zu ge-

währleisten und zugleich den künftigen generationen gute entwicklungs-

chancen zu wahren. dazu entwickelt die raumordnungspolitik strategien, 

die der gespaltenen entwicklung von wachsenden und schrumpfenden 
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Abbildung 9: Die Bedeutung der fünfzehn deutschen Großstädte und 

Stadtregionen mit mehr als 500.000 Einwohnern

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

regionen rechnung tragen. die raumordnungspolitik beschäftigt sich 

insbesondere mit entwicklungsstrategien für stadtregionen und ländliche 

räume sowie für die Zusammenarbeit von Bund und ländern im rahmen 

der ministerkonferenz für raumordnung. 

im rahmen der ressortforschung werden entwicklungstendenzen unter-

sucht, strategien erarbeitet und in modellvorhaben erprobt, um den 

gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen gütern, zur infrastruktur und 

zum sozialen leben in allen regionen deutschlands zu gewährleisten. 

dazu fördert der Bund die entwicklung und praktische erprobung inno-

vativer, raumordnerischer handlungsansätze und instrumente in modell-

vorhaben der raumordnung (moro). im aktuellen forschungsprogramm 

wird in zwei forschungsfeldern nach strategien und ansätzen gesucht, 

wie den folgen des demographischen wandels im ländlichen raum und 

den stadtregionen begegnet werden kann. mit dem Masterplan Daseins-

vorsorge sollen regionale anpassungsstrategien für die öffentliche da-

seinsvorsorge entwickelt werden. im rahmen des modellvorhabens 

Regionalplanerische Handlungsansätze zur Gewährleistung der öffent-

lichen Daseinsvorsorge werden in drei modellregionen konkrete regional-

planerische konzepte zur entwicklung und sicherung einer quantitativ 

und qualitativ zukunftsfähigen regionalen infrastruktur erarbeitet. 

strategien zur entwicklung des ländlichen raumes sind vor allem dann 

erfolgreich, wenn sie auf kooperationen und netzwerke in zukunftsträch-

tigen entwicklungsthemen setzen. das haben insbesondere die regiona-

len (in nordrhein-westfalen) oder die zahlreichen internationalen Bau-

ausstellungen gezeigt. regional ausgerichtete förderprogramme regen 

kooperation an, vermeiden übertriebene formen der interkommunalen 

konkurrenz und führen in aller regel zu einem effektiveren einsatz 

(knapper) öffentlicher mittel.

DIE NATIONALE STADTENTWICKLUNGSpOLITIK ALS 

ZENTRALE ABSTIMMUNGS- UND KOORDIANTIONSpLATT-

fORM

die beschriebenen herausforderungen in den städten, ländlichen räu-

men und regionen in deutschland an eine zukunftsfähige stadtentwick-

lungspolitik in den kommenden Jahren sind vielfältig. sie erfordern ein 

abgestimmtes politisches handeln von Bund, ländern und gemeinden. 

die Bundesregierung hat deshalb durch das Bundesministerium für ver-

kehr, Bau und stadtentwicklung zusammen mit den ländern und kom-

munalen spitzenverbänden und mit unterstützung von Bundestag und 

Bundesrat die Nationale Stadtentwicklungspolitik als koordinierenden 

politikansatz und kommunikationsplattform entwickelt. partner sind  

die konferenz der für städtebau, Bau- und wohnungswesen zuständigen 

ressorts der länder, der deutsche städtetag sowie der deutsche städte- 

und gemeindebund. die Nationale Stadtentwicklungspolitik versteht sich 

als ergänzung zu den aktivitäten von ländern und kommunen in der 

stadtentwicklung und soll die dortigen fortschritte auf der Bundesebene 

zusammenfassen. die initiative beteiligt alle relevanten akteure – so  

sind wirtschaft, wissenschaft und die Bürgergesellschaft in die prozesse 

der Nationalen Stadtentwicklungspolitik aktiv miteinbezogen. 

Begonnen wurde dieser prozess vor zwei Jahren im rahmen der deut-

schen eu-ratspräsidentschaft. mit der verabschiedung der Leipzig-Charta 

haben die eu-mitgliedsstaaten 2007 gemeinsame strategien für eine in-

tegrierte stadtentwicklung beschlossen. ein Ziel ist die verankerung der 

stadtentwicklungspolitik auf nationaler ebene mit impulsen für innovati-

ve, nachhaltige lösungen. dies setzt die Bundesregierung mit der Natio-

nalen Stadtentwicklungspolitik zusammen mit den anderen politischen 

ebenen in deutschland um. abbildung 10 zeigt die organisationsstruktur 

der initiative.
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Abbildung 10: Organisatorische Struktur der Nationalen Stadtentwick-

lungspolitik

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

die Nationale Stadtentwicklungspolitik unterstützt projekte und maßnah-

men, die regionale partnerschaften in der stadtentwicklung begründen 

sowie neue und praxisorientierte formen der kooperation einüben. dies 

ist gerade in Zeiten geboten, in denen die städtebauförderung mit zu-

sätzlichen konjunkturmitteln zur Bewältigung der krise in deutschland 

aufgestockt wurde: durch diese koordination wird der effektive einsatz 

von fördermitteln für die programme sichergestellt. 

derzeit gibt es sechs schwerpunkte der Nationalen Stadtentwicklungs-

politik:

Bürger für ihre stadt aktivieren – Zivilgesellschaft;

chancen schaffen und Zusammenhalt bewahren – soziale stadt;

innovative stadt – motor der wirtschaftlichen entwicklung;

städte besser gestalten – Baukultur;

die stadt von morgen bauen – klimaschutz und globale verantwor-

tung;

die Zukunft der stadt ist die region – regionalisierung.













die Nationale Stadtentwicklungspolitik umfasst zwei handlungsfelder 

(abbildung 11): mit dem strategischen element „gute praxis” werden die 

bestehenden städtebauförderprogramme – wie sanierung und entwick-

lung, soziale stadt, stadtumbau und innenstadtentwicklung, denkmal-

schutz und Baukultur – mit dem Ziel einer größeren praxisnähe ange-

passt und flexibel ausgestaltet. um den aktuellen und zukünftigen chan-

cen und herausforderungen an städte und regionen mit flexiblen und 

innovativen instrumenten begegnen zu können, werden im rahmen der 

nationalen initiative experimentelle und innovative ansätze mit der 

projektreihe Stadt und Urbanität gefördert. die erkenntnisse fließen in 

die „gute praxis” ein. ausgefüllt werden die beiden handlungsbereiche 

durch ein breites spektrum von projekten, maßnahmen, konferenzen, 

workshops, veröffentlichungen usw. (abbildung 12).

Abbildung 11: Wirkung und Ziele der Handlungsfelder„Gute Praxis” und 

„Stadt und Urbanität” in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
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Abbildung 12: Aktivitäten der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

Bereits seit 2007 wird bei jährlich stattfindenden kongressen die Natio-

nale Stadtentwicklungspolitik umfassend mit akteuren der stadtentwick-

lung diskutiert. dazu kommen werkstätten für die praktiker vor ort, 

wettbewerbe und zahlreiche veranstaltungen mit kooperationspartnern: 

mit stiftungen, der wohnungswirtschaft, bauwirtschaftlichen akteuren 

und nichtregierungsorganisationen wurde ein dialogprozess in gang 

gebracht, der den charakter der Nationalen Stadtentwicklungspolitik als 

partnerschaftliche und gemeinschaftliche initiative unterstreicht. ein 

hochrangig besetztes kuratorium soll diese politik in allen gesellschaft-

lichen Bereichen verankern. einen intensiven dialog gibt es mit der wis-

senschaft; so wurde erstmals 2009 ein hochschultag veranstaltet, der 

künftig jährlich stattfinden soll. publikationen und ein eigenes internet-

portal zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik stärken das Bewusstsein  

in der öffentlichkeit für die notwendigkeit einer nachhaltigen nationalen 

politik für die städte und die regionen. mittlerweile haben zwei projekt-

aufrufe (2007/2008) für innovative und übertragbare lösungen über  

500 interessenbekundungen ausgelöst: achtzig besonders vorbildliche 

projekte davon wurden oder werden derzeit gefördert. sie zeigen, was 

nachhaltige, integrierte stadtentwicklung in der praxis in deutschland 

bedeuten kann. 

mit der Nationalen Stadtentwicklungspolitik wurden bisher zentrale Ziele 

der Leipzig-Charta in deutschland umgesetzt. ein breiter Beteiligungs-

prozess integriert alle politik- und interessenebenen in deutschland. 

durch diese abstimmung werden die deutschen handlungsoptionen  

auf europäischer ebene gestärkt. Zur weiteren umsetzung der Leipzig-

Charta bedarf es der fortentwicklung des aufgebauten netzwerks von 

Bund, ländern, von kleinen, mittleren und großen städten. eine der 

hauptaufgaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik wird künftig  

darin bestehen, inhaltliche und regionale kooperationspotentiale, etwa 

mit der wirtschaft und der Bürgergesellschaft, zu erschließen und weiter 

auszubauen, öffentliche förderansätze noch besser miteinander zu ver-

netzten sowie innovationen möglichst schnell umzusetzen.



moBilität in der stadt

Udo J. Becker

EINORDNUNG: WAS KANN ZIEL DER  

VERKEHRSpLANUNG SEIN?

alle menschen leben in kommunen, in städten oder gemein-

den. lebenswerte kommunen sind der schlüssel für zufrie-

dene einwohner und eine glückliche gesellschaft. der ar-

beitskreis kommunalpolitik der konrad-adenauer-stiftung 

hat sich deshalb dazu entschieden, kommunalpolitischen 

erwägungen größeren raum zu geben. 

ein haupthandlungsfeld der kommunalpolitik ist „verkehr”. 

klassische verkehrsplanung in den kommunen sah ihre 

aufgabe vor allem darin, mehr und bessere, schnellere und 

flüssigere verkehrswege zu bauen. sind dies aber die ein-

zigen oder die wichtigsten Ziele des handelns (in) einer 

kommune? der vorsitzende des arbeitskreises formulierte  

in seiner einführung folgende rahmenbedingungen für 

kommunalpolitik. die kommunalpolitik soll dazu beitragen, 

in einer kommune:

das gesellschaftliche Zusammenleben zu fördern; 

wohnen, arbeit, einkauf, freizeit usw. zu ermöglichen; 

die stadt für familien attraktiv zu machen; 

stadtteile zu kreativorten zu machen; 

die infrastruktur entsprechend den Bedürfnissen anzubie-

ten; 
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sozial stabile, sichere Quartiere zu schaffen (z.B. bei migration); 

funktionsverluste der stadtteile aufzuarbeiten und dazu 

die mobilität stadt- und umweltverträglich zu gestalten. 

gleich in mehreren dieser punkte ist der verkehrsbereich angesprochen; 

verkehrspolitik stellt damit eine Basis für jede kommunalpolitik dar. die 

frage ist aber, welche Ziele denn zum Beispiel in der verkehrspolitik 

verfolgt werden (sollen)? 

der vorliegende Beitrag versucht, hier zur klärung beizutragen: Zum 

einen durch eine ableitung der Zielhierarchie für verkehrspolitik und 

verkehrsplanung, zum anderen durch eine klärung der Begriffe und 

wechselwirkungen. im engeren sinn will er vor allem erklären, dass 

„verkehr” etwas ganz anderes als „mobilität” ist: mobilität und verkehr 

sind eben nicht dasselbe, auch wenn dies gelegentlich suggeriert wird. 

natürlich müssen die gesuchten Ziele für die kommunen und ihre ein-

wohner in allen Bereichen ihres lebens, mit allen wechselwirkungen und 

rückkopplungen gültig sein, denn die auswirkungen des verkehrs betref-

fen alle lebensbereiche. damit müssen diese Ziele ökologische aspekte1 

einbeziehen, aber vor allem müssen sie „sozial” sein, denn sie haben  

sich an den Bedürfnissen der verkehrsnutzer zu orientieren. natürlich 

sollten sie – sonst wäre das ineffizient und vergeudend – auch „ökono-

misch” sein. sie müssen mit wirtschaftlichem handeln vereinbar und 

durch solches handeln umsetzbar sein. damit geht es letztlich um: 

nachhaltige verkehrsentwicklung. 

um nicht missverstanden zu werden: im folgenden geht es um eine 

gesellschaftliche debatte; es geht um zutiefst ethische bzw. christliche 

fragen. aus dem ergebnis lassen sich viele folgerungen ableiten, aber 

ein verzicht auf verkehrsteilhabe, ein verbot von mobilität oder „das 

einmauern von menschen” lässt sich daraus nicht folgern, ganz im  

gegenteil. es ist unstrittig, dass teilhabe, Zugang bzw. „mobilität”  

grundlegende menschenrechte sind, unabdingbare voraussetzungen  

für menschliche gesellschaften. es geht also vorrangig darum, verkehr 

und mobilität als grundvoraussetzung von leben, gesellschaft, wirt-

schaftlicher tätigkeit und freizeit zu erhalten, heute und zukünftig. 







daraus lassen sich unmittelbar zwei grundlegende aussagen zur kommu-

nalpolitik treffen: 

erstens kann es nicht Ziel von kommunalpolitik sein, verkehr unmög-

lich machen zu wollen: teilhabe und Zugang sind sicherzustellen. 

Zweitens aber kann es auch nicht Ziel von kommunalpolitik sein, un-

endlichen, kostenlosen, „maximalen verkehr” für bestimmte verkehrs-

teilnehmer auf kosten anderer menschen, anderer länder oder anderer 

generationen anzustreben, denn dann wird künftigen generationen 

teilhabe verwehrt. 

abwägungen sind also gefragt: eben das, was jeder politiker und jeder 

planer sowieso immer in jedem einzelfall tun muss, was seine ureigenste 

aufgabe ist. Jede planung muss die konkrete situation in der kommune, 

den einzelfall und die Bedürfnisse der Betroffenen vor ort erfassen und 

so gut wie möglich berücksichtigen.

WAS IST UNTER VERKEHR UND UNTER MOBILITäT ZU  

VERSTEHEN?

vor der eigentlichen Zieldefinition sind zunächst Begriffe zu klären, ins-

besondere die beiden wörter „verkehr” und „mobilität” sollen mit leben 

gefüllt werden. die inhalte, die sich hinter „mobilität” und „verkehr” ver-

bergen, ergeben sich oft nur aus dem kontext, aus dem gedankengebäu-

de der jeweiligen personen. folglich kann es nicht überraschen, dass die 

wörter unterschiedlich benutzt werden. im rahmen einer untersuchung 

versuchten wir, ein gedankengebäude für die grundsätzlichen abläufe 

und einflüsse aufzubauen, das die verständnisse verschiedener studien, 

untersuchungen und Zugänge abbilden kann.2 Zusammenfassend ergab 

sich folgende grundstruktur der abläufe zur entstehung von „mobilität” 

und „verkehr”:
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Abbildung 1: Grundstruktur der Abläufe zur Entstehung von „Mobilität” 

und „Verkehr”

am ausgangspunkt der struktur in abbildung 1 stehen menschen mit 

ihren Bedürfnissen (englisch: „needs”, dreieck links oben). kein mensch 

fährt selbst oder lässt güter transportieren, wenn damit nicht die Befrie-

digung von Bedürfnissen verbunden ist. manche Bedürfnisse lassen sich 

vor ort befriedigen, andere nicht. menschen besitzen ganz sicher viele 

verschiedene Bedürfnisse, aber darüber weiß nur die betroffene person 

selbst Bescheid. Jede verkehrsplanung steht damit zunächst vor dem 

problem, die Bedürfnisse der betroffenen verkehrsteilnehmer für diesen 

moment und für die Zukunft nicht zu kennen und dennoch versuchen  

zu müssen, realisierungsoptionen dafür anzubieten. politik und planung 

müssen demnach immer an diesen ortsveränderungsbedürfnissen der 

menschen ansetzen: diese bezeichnen wir als mobilitätsbedürfnisse. 

diese nachfrage der potentiellen verkehrsteilnehmer trifft dann auf das 

vorhandene „angebot” an infrastrukturen und diensten der realen ver-

kehrswelt (siehe abbildung 1, rechts oben): die entscheidung der ein-

zelnen person, ob bzw. wohin wie gefahren wird, hängt auch vom vor-

handenen angebot ab. man kann zum Beispiel nicht mit dem Bus zum 

einkaufen fahren, wenn es keine Bushaltestelle dort gibt. an dieser stelle 

greift eine grundsätzliche wechselwirkung ein: denn verkehrsplanung, 

die sich an den Bedürfnissen der menschen orientieren muss, verändert 

durch die ergebnisse der planung eben die weiteren entscheidungen der 

menschen. diese rückkopplung, die traditionell in der verkehrsplanung 

nicht beachtet wird, ist langfristig aber entscheidend: Jetzt greifen die 

Bedürfnisse 

Zu Hause 

unmöglich: 

Nachfrage 

Infrastruktur: 

das Angebot 
Umwelt 

Persönliche Entscheidung 

WOFÜR? Mobilitätsbefriedigung! 

Bedürfnisse

WIE? Mit Verkehr? 

Instrumente

ergebnisse der verkehrsplanung in die grundlagen dafür ein, und erst 

jetzt, im Zusammenspiel von mobilitätsbedürfnissen und verkehrsange-

bot, wird eine individuelle entscheidung getroffen (ellipse in abbildung 

1): eine person oder ein gut bewegt sich von a nach B. Jetzt können 

planer und politiker zählen, messen, mobilität erfassen und die Bedürf-

nisse, die im hintergrund der ortsveränderung stehen, einordnen.  

Bewegung ist nie ohne Bedürfnis (noch nicht einmal der spaziergang, 

dort geht es um das wohlbefinden oder um das Bewegungsgefühl), 

immer steht ein Bedürfnis im hintergrund.

dieses Bedürfnis wäre ohne verkehrsplanung und ohne verkehrsinfra-

strukturen nie umsetzbar; es benötigt verkehrsmittel, verkehrsregeln, 

verkehrswege und vieles mehr: es benötigt verkehr. ohne das instru-

ment verkehr kann es keine Befriedigung von mobilitätsbedürfnissen 

geben. Jede reale ortsveränderung (also: jemand zieht sich die schuhe 

an, kauft sich eine fahrkarte, zieht die wohnungstür von außen ins 

schloss usw.) hat demnach immer (untrennbar) zwei aspekte (siehe 

abbildung 1, unten):

Zum einen liegt ihr ein individuelles mobilitätsbedürfnis zugrunde, es 

soll zum Beispiel nahrung gekauft werden oder man will ins kino: die 

ursache. 

Zum anderen benötigt sie ein verkehrsmittel, verkehrswege und ver-

kehrsinfrastrukturen, denn ohne diese bewegt sich nichts: die instru-

mente. 

gesellschaftliche und kommunale verkehrsplanungen sollen nun zwei-

fellos beide aspekte beachten – auch wenn in der vergangenheit der 

schwerpunkt vielleicht auf dem instrument (auf verkehr) lag. die kon-

sequente trennung ist dennoch hilfreich, denn es sind zwei seiten einer 

medaille. damit kann man definieren: 

mobilität bezeichnet alle aspekte, die mit den Bedürfnissen der Bewe-

gungen zusammenhängen und steht damit für die Bedürfnisseite. 

verkehr bezeichnet alle aspekte, die die umsetzung dieser Bedürfnisse 

betreffen und steht damit für die instrumentenseite. 

kurzgefasst: verkehr ist das instrument, das mobilität ermöglicht. 
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VIEL MOBILITäT MIT WENIG VERKEHR ODER UMGEKEHRT?

für dieselbe menge an mobilität kann man aber ganz unterschiedliche 

städte und verkehrssysteme bauen: 

man kann viel mobilität mit wenig verkehr haben: in einer vielfältigen, 

lebendigen stadt der kurzen wege können viele Bedürfnisse mit wenig 

geld, wenig fahrzeugen, wenig lärm, wenig fläche und wenig abgas 

befriedigt werden. 

man kann wenig mobilität mit viel verkehr haben: in einer zersiedelten, 

los-angeles-ähnlichen, autoorientierten region ist für jedes einzelne 

Bedürfnis ein weiter weg, mit einem eigenen fahrzeug und mit viel  

energie, fläche, abgas und hohen kosten notwendig. 

die sprengkraft, die in der trennung von mobilität und verkehr liegt,  

ist enorm, denn politik und planung entscheiden darüber, ob wir für  

eine bestimmte menge an mobilität viel oder wenig verkehr mit viel oder 

wenig geld, viel oder wenig Zeit, viel oder wenig lärm, viel oder wenig 

fläche, viel oder wenig co2, viel oder wenig abgasen, viel oder wenig 

unfällen usw. benötigen. natürlich kann jede gesellschaft das für sich 

entscheiden: es gibt städte auf der erde, in denen jeder person für die 

(im groben mittel) etwa drei wege pro tag auch viele fahrzeugkilometer 

und billiges Benzin zugestanden werden. es gab oder gibt aber auch 

städte, in denen die drei wege mit einem attraktiven Bus- und straßen-

bahnsystem, mit viel rad- und fußverkehr, mit lebendigen stadtteilinfra-

strukturen zu geringeren (gesamt-)kosten möglich sind. Jede gesell-

schaft und jede kommune entscheidet das für sich – aber jede dieser 

entscheidungen hat konsequenzen, für den aufwand, die kosten, die 

Zeit, die unfälle, die abgase usw. 

welche Ziele sind nun sinnvoll? wer verkehrsministerien oder stadt-

bauämtern diese frage stellt, wird oft die antwort hören: „wir müssen 

dafür sorgen, dass die immer weiter wachsenden verkehre abgewickelt 

werden können!” die maxime der gesellschaft scheint oder schien zu 

sein, dass „verkehr immer weiter wachsen soll und kann”. wenn es bei 

allen planungen und entscheidungen aber immer zuerst darum ginge, 

dass mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden, dann muss es zuerst um 

die sicherung bedürfnisgerechter mobilität für alle Bevölkerungsgruppen 

gehen. 





daraus folgt als direkte konsequenz, dass jede verkehrsplanung zunächst 

einmal mobilitäten, aktivitäten, teilhabe und Zugänge erfassen und mes-

sen (!) sollte. es kann nicht genügen, fahrzeugströme oder fahrleistun-

gen zu messen und dann zu prognostizieren oder zu modellieren – keine 

solche planung kann wissen, ob und welche mobilitätsbedürfnisse sie ab-

bildet oder ob sie vielleicht sogar welche erschwert. heute sind die (oft-

mals noch dynamischen) veränderungen von verkehrsmaßnahmen auf 

die mobilität der verschiedenen personengruppen nicht oder kaum be-

kannt. 

übrigens eröffnet dieses ergebnis auch eine zweite debatte: sind eigent-

lich alle mobilitätswünsche aller menschen gleichrangig, und sollen alle 

überhaupt denkbaren mobilitätswünsche befriedigt werden? eine gewisse 

einschränkung wurde bereits durch das wort „bedürfnisgerecht” vorge-

zeichnet, aber was bedeutet das konkret? selbstverständlich kommt man 

um diese diskussion über prioritäten und chancenverteilungen nicht 

herum, aber es dürfte konsens darüber bestehen, dass nicht alle belie-

bigen mobilitätswünsche unhinterfragt befriedigt werden können: auch 

hier ist abzuwägen. 

diese debatte – die bei den renten, im steuer- oder gesundheitssystem 

längst geführt wird – findet im Bereich „mobilität und verkehr” bisher 

nicht statt. vielleicht formuliert man noch, ein Bundesland solle „staufrei” 

werden und verkehr soll möglichst sicher, billig und flüssig sein, also 

werden mit viel geld straßen erweitert und neu gebaut. dabei wären 

vorher wesentlich umfassendere, aber grundlegendere fragen zu klären: 

wie viel mobilität gestehen wir kindern zu und wie viel senioren? wo  

bestehen defizite? sollte es einen (vielleicht kostenlosen) rufbus für 

fahr-ten von senioren zum arzt geben? wie verteilt sich das auf ver-

schiedene gruppen? diese debatte ist zu führen – führen wir sie nicht, 

dann bleibt die ursprüngliche aufgabe der verkehrssysteme auch künftig 

unberücksichtigt. Zu definieren sind zum Beispiel erstens der Bereich, in 

dem eine bestimmte grundmobilität als unverzichtbares recht jedem 

menschen zugestanden werden sollte (mindeststandardbereich, offen für 

jeden), zweitens der weite Bereich, in dem marktprozesse ablaufen sollen 

(marktbereich, kostenwahre preise, offen für die, die das bezahlen kön-

nen und wollen) und drittens der Bereich, der für alle verboten sein muss 

(ungesetzlicher Bereich, offen für niemanden). immer ist die einbezie-

hung der mobilitätsbedürfnisse zwingend: wo man sie nicht kennt oder 

ignoriert läuft man gefahr, dynamisch (mit nutzerreaktionen) kontra-

produktiv zu arbeiten.
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sind die übergeordneten Ziele geklärt, dann kann man als Zweites die 

frage nach dem „wie sollen sie umgesetzt werden?” stellen: auf welche 

weise und mit welchen instrumenten bzw. ressourcen sollen die be-

schriebenen mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden? soll das in der nähe 

und energiesparend oder in der ferne und mit viel energie geschehen? 

welche fahrzeuge sind dazu geeignet, welche raumstruktur benötigt 

welche verkehrswege, welche aufwände nehmen wir zur Befriedigung  

der mobilität in kauf? die antwort darauf – und hier herrscht offenbar 

konsens – kann nur lauten:

der dazu nötige verkehr soll möglichst wenig geld kosten, möglichst 

wenig entfernung erfordern (denn entfernung kostet Zeit und energie), 

möglichst wenig unfälle verursachen, wenig umwelt verbrauchen, mög-

lichst wenig fläche und energie verbrauchen und möglichst wenig abfall, 

lärm und abgase erzeugen: wenig geld, wenig aufwand, wenig unfälle, 

wenig energie, wenig fläche, wenig lärm, wenig abgas, wenig co2, 

wenig verkehr! 

die antwort ist zwingend: sinnvoll wäre es, die diskutierte mobilität mit 

möglichst wenig verkehr zu ermöglichen.3 wenig instrumenteneinsatz 

zum erreichen des vorgegebenen Zieles, wenig verkehr für die bedürfnis-

gerechte mobilität aller. erst jetzt gewinnt übrigens das wort verkehrs-

vermeidung allgemeine akzeptanz, denn damit ist eben nicht gemeint, 

dass die verkehrsvermeidung durch mobilitätsvermeidung erkauft wird. 

den ansatz, ein gegebenes Ziel mit möglichst geringem mitteleinsatz zu 

erreichen, nennt man in der volkswirtschaft „effizient”: wenn ein be-

stimmtes mobilitätsniveau mit möglichst wenig ressourcen erreicht wird, 

dann ist das volkswirtschaftlich effizient und ökologisch optimal. wenn 

das Ziel der verkehrsplanung die sicherstellung von mobilität ist, können 

alle profitieren, weil dadurch große effizienzgewinne erschließbar sind. 

dies würde den kommunen sowohl in sozialer hinsicht als auch finanziell, 

sowohl ökologisch als auch ökonomisch aus mancher klemme helfen. die 

maxime lautet also: 

Die jeweiligen Mobilitätsbedürfnisse sind mit möglichst wenig Verkehr zu 

erreichen, denn nur das ist effizient, ökonomisch, ökologisch und sozial.�

machen das die heutigen ansätze eigentlich? versuchen sie die mobilität 

der menschen mit weniger verkehr zu befriedigen? werden auch dynami-

sche rückkopplungen einbezogen? gegenwärtig wird fast nie untersucht, 

wie sich maßnahmen auf die tatsächliche mobilitätsteilhabe der anwohner 

und der direkt bzw. indirekt Betroffenen auswirkt. eine verringerung  

der reisezeit – in den gegenwärtig verwendeten Bewertungsverfahren  

im allgemeinen die größte nutzenkomponente – führt aber zu anderen 

Beziehungen im verkehrsystem und ändert damit langfristig die raum-

struktur. diese änderung, zum Beispiel die schließung des „tante-emma-

ladens” an der ecke, hat selbst wiederum folgeeffekte – jede maßnahme 

im verkehr wirkt sich über dynamische rückkopplungen immer auch auf 

das nutzerverhalten aus. diese langfristigen rückkopplungen müssen  

bei der planung mitberücksichtigt werden. vielleicht kann man die ge-

samten rückkopplungen zwischen verkehr und raumstruktur noch nicht 

auf nachkommastellen genau bestimmen, aber sie zu ignorieren ist ganz 

sicher inakzeptabel.

WENIGER UN-NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IM VERKEHR

eben diese debatte um die langfristigen lebensbedingungen künftiger 

generationen wird seit etwa 1987/1992 verstärkt geführt; sie hat zur 

wiederentdeckung eines wortes geführt, das hannß carl von carlowitz 

1713 für den deutschsprachigen raum einführte: nachhaltige nutzung. 

nachhaltige nutzung meint, nur so viel zu verwenden, wie nachwächst.5 

dieser Begriff kommt aus der forstwirtschaft, er gilt aber für alle gesell-

schaftsbereiche.

leider wird das wort „nachhaltig” in der öffentlichen diskussion vielfältig 

und widersprüchlich verwendet, zuweilen sogar geradezu missbraucht 

(„nachhaltige umweltzerstörung”). in vielen reden droht „nachhaltig”  

zu einem synonym für „stark” bzw. „viel” zu verkommen. die beste 

definition stammt von der weltkommission für umwelt und entwicklung 

(Brundtland-kommission). demnach geht es um einen prozess (eine 

entwicklung), die „den Bedürfnissen der heutigen generation entspricht, 

ohne die möglichkeiten künftiger generationen zu gefährden, ihre eige-

nen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren lebensstil zu wählen”.6

die Brundtland-kommission fordert also, heutige und zukünftige genera-

tionen gleichermaßen zu berücksichtigen. dabei geht es nicht um den 

alleinigen Zustand, sondern um einen ständigen prozess: selbst wenn 
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eine vollständig nachhaltige welt nie erreicht werden sollte, so muss  

es doch heute Ziel allen handelns sein, die welt immer weniger unnach-

haltiger zu gestalten. 

nachhaltige entwicklung wird damit zu einem umfassenden konzept,  

das für alle gesellschaftsbereiche, also auch für verkehrsplanungen, 

gelten sollte und per definition sowohl auf heutige als auch auf zukünf-

tige generationen ausgerichtet ist: Jede konsistente bzw. zukunftsfähige 

kommunalpolitik sollte sicherstellen, dass sie die Ziele der nachhaltigen 

entwicklung7 umfasst und zur stärkung der dort verankerten prinzipien 

beiträgt.

an dieser stelle fügen sich nun glücklicherweise (sonst wären Zielkonflik-

te und streit vorprogrammiert) die verschiedenen puzzleteile zu einem 

einheitlichen Bild zusammen: 

als primärziel der verkehrsplanung wurde die orientierung an mobili-

tätsbedürfnissen postuliert. eben das fordert auch die nachhaltige 

entwicklung: dort geht es um die sicherstellung der Bedürfnisse der 

lebenden generation, im verkehr also um die Befriedigung der mobili-

tätsbedürfnisse. 

als sekundäres Ziel aller verkehrsplanungen wurde das Bemühen um 

effizienz postuliert, also darum, den dafür notwendigen verkehr zu  

minimieren. eben das fordert auch die nachhaltige entwicklung: dort 

geht es um den erhalt vieler chancen und optionen für künftige gene-

rationen, und diese chancen künftiger generationen werden dann  

maximal, wenn der heute notwendige verbrauch (der heute notwen- 

dige verkehr) minimal gehalten werden kann. 

die debatte über die nachhaltige entwicklung hat ihrerseits nun wieder 

Ziele und konkretisierungen erbracht, die auf das verkehrswesen über-

tragen werden können. in der lokalen agenda 21 der rio-dokumente  

ist im kapitel 7.52 (förderung einer nachhaltigen siedlungsentwicklung) 

explizit festgelegt, welche Ziele der verkehr unter anderen erfüllen muss, 

um die nachhaltige entwicklung zu befördern:8 

wir brauchen verkehrsstrukturen, die die verkehrsnachfrage reduzie-

ren.

wir brauchen eine förderung der öffentlichen verkehrssysteme.

wir müssen radverkehr und fußgängerverkehr unterstützen.











wir müssen integriert planen, die öffentlichen verkehrsnetze erhalten.

wir müssen unsere verbrauchs- und produktionsmuster so ändern, 

dass energie- und ressourcenverbrauch reduziert werden. 

dem ist nichts hinzuzufügen.

DAS BEISpIEL KLIMASCHUTZ, ENERGIEEINSpARUNG UND 

CO2-REDUKTION

am Beispiel „klimaschutz” bzw. „reduktion der co2-emissionen” lassen 

sich diese prinzipien verdeutlichen: seit der industrialisierung belasten 

vor allem die industrieländer, zunehmend aber auch schwellen- und ent-

wicklungsländer die atmosphäre der erde mit den emissionen der klima-

gase. traditionell kostet die verschmutzung der erdatmosphäre nichts. 

und weil es kostenlos ist, obwohl schäden und kosten dadurch entste-

hen, wird natürlich auch tendenziell zu viel emittiert. nun zeigen sich 

aber klimaschäden: es ist konsens, dass der planet erde klimatechnisch 

„heißen Zeiten” entgegengeht. die debatte auf der erde dreht sich aber 

weiterhin vor allem um die frage, dass möglichst immer die anderen 

mehr für den klimaschutz tun müssen, bzw. dass es zwar wünschenswert 

wäre, mehr zu tun, dass es aber leider mit rücksicht auf die (kurzfristi-

gen) interessen der wirtschaft, der arbeitsplätze, der gewerkschaftsmit-

glieder bzw. der wähler gerade jetzt aber nicht möglich ist, mehr zu tun. 

diese argumentation haben sich (mit nuancierungen) fast alle staaten  

zu eigen gemacht.9 

nun ist natürlich völlig offen, wie sich diese situation weiterentwickelt. 

verschiedene szenarien sind vorstellbar: Zwischen einem koordinierten, 

völkerrechtlich verbindlichen, abgestimmten, gemeinsamen vorgehen  

bis hin zu einem vorgehen mit kriegerischen auseinandersetzungen um 

fossile energie ist alles denkbar. langfristig lässt sich aber schon jetzt 

konstatieren, dass am ende dieses unsicheren pfades ein gleichgewichts-

modell bzw. eine gleichverteilung der knappen ressourcen stehen muss: 

sowohl fossile energie als auch die aufnahmefähigkeit der erdatmosphä-

re für klimagase sind beschränkt. knappe ressourcen kann man fair nur 

verteilen, indem zunächst jedem menschen ein gleich großes kontingent 

dieser knappen güter zugesprochen wird.10
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dass aber bedeutet, dass für die nächsten Jahrzehnte die gesamtmenge 

etwa der co2-emissionen auf der erde auf insgesamt sieben, acht oder 

neun milliarden tonnen co2 jährlich zu begrenzen und längerfristig sogar 

auf (praktisch) null zu reduzieren ist. diese maximale obergrenze be-

schreibt nach derzeitigem wissensstand die tragekapazität der erde. 

Bezieht man diese geschätzte zulässige emissionsmenge auf die einwoh-

ner der erde (sieben bis neun milliarden menschen, je nach prognose-

horizont), so ergeben sich jährlich maximale zulässige co2-emissionen 

um eine tonne je einwohner. Bundeskanzlerin angela merkel präferiert 

derzeit eine klimapolitische kopfpauschale von weltweit zwei tonnen  

co2-emissionen jährlich; um auf der sicheren seite zu bleiben wird im 

folgenden von einer tonne co2 je mensch und Jahr ausgegangen. dieses 

kontingent lässt sich über das verhältnis der molaren massen (co2 �� /  

c 12) physikalisch zwingend in kohlenstoff umrechnen: eine tonne co2 

ergibt rund 273 kg c (1.000 * 12 / ��).

Bei einem kohlenstoffgehalt von rund 86 prozent ergeben sich damit 

etwa 380 liter diesel oder �30 liter Benzin im Jahr, und zwar für alle (!) 

verwendungsbereiche, vom heizen bis zur nahrung und zum verkehr. 

das wäre etwas mehr als ein liter fossiler kraftstoffe für jeden menschen 

auf der erde pro tag. 

wie werden nun die menschen – langfristig – damit umgehen? werden 

sie diese gesamte energiemenge für verkehr nutzen und in unbeheizten 

häusern wohnen? werden nahrungsmittel hergestellt, aber flugreisen 

verboten? alle diese fragen können heute nicht beantwortet werden, 

aber sicher werden photovoltaik, passivhäuser, effizienzsteigerungen und 

alle anderen denkbaren ansätze zusammenwirken müssen. vielleicht 

bleibt ein anteil von 25 bis 30 prozent für alle verkehre übrig; dann 

stünden etwa 100 liter fossile kraftstoffe je person und Jahr zur verfü-

gung. eine person könnte damit:

jährlich rund 500 kilometer weit mit einem vw-phaeton aus dresdner 

produktion fahren, müsste aber ansonsten zu hause bleiben und 

könnte keine nahrung oder andere güter erhalten, oder

einmal jährlich einen flug von insgesamt 2.000 kilometern reiseweite 

durchführen (also etwa Berlin – paris – Berlin), müsste aber auch dann 

alle anderen verkehre nicht-fossil durchführen, oder 

vorrangig Busse und Bahnen nutzen (unter einbeziehung technischer 

verbesserungen und der zu erwartenden Besetzungsgrade entspräche 

dies dann etwa 10.000 kilometer mit Bus und Bahn), oder







natürlich mit dem fahrrad und zu fuß alle (dann hoffentlich in der  

nähe gelegenen) Ziele erreichen (auf diese weise bliebe sogar fossile 

energie für andere Zwecke frei).

plausibel ist, dass künftige generationen für landwirtschaft, nahrungs-

mitteltransport und die wirtschaft prioritäten setzen. für privaten moto-

risierten individualverkehr aller art werden dann allerdings nur noch 

wenige liter kraftstoff verfügbar sein. dies dürfte allerdings kein verlust 

an lebensqualität sein, eher im gegenteil: der abschied von unserem 

ständigen „mehr-ist-immer-besser”-wachstums-konsummodell dürfte 

wohl auch im verkehr zu einem bedürfnisgerechteren, glücklicheren 

umfeld führen: mit weniger lärm und abgas, weniger geld und fahrzeit, 

geringeren steuern, geringeren umweltschäden, niedrigeren kranken-

kassenbeiträgen und lohnnebenkosten usw. 

wie lässt sich das alles in den kommunen umsetzen? die umsetzung 

dürfte das politische hauptproblem darstellen, bei den derzeitigen inte-

ressenkonstellationen. 

aus wissenschaftlicher, ethischer und christlicher sicht sind die erforder-

nisse klar: das aber politisch umzusetzen und durchzustehen ist nicht 

trivial. sicher ist es schwierig: aber die kommune, die diesen weg geht, 

kann sich dadurch einen vorsprung gegenüber anderen kommunen und 

ländern erarbeiten, und sie kann ihren Bürgerinnen und Bürgern klare 

vorteile bieten. niemand erwartet etwa, dass der ölpreis langfristig auf 

dem heutigen niveau verbleibt. also wird die kommune gewinnen, die 

ihren einwohnern auch unter veränderten rahmenbedingungen noch 

mobilität ermöglicht. die stadt wird prosperieren, die einen attraktiven 

öffentlichen verkehr und ein alltagsgeeignetes radwegesystem hat, denn 

dort können die menschen auf höhere kraftstoffpreise reagieren. in einer 

kommune, in der alle für jeden weg immer nur den pkw nutzen können, 

kann man mit den verfügbaren optionen die höheren preise leider nicht 

umgehen – und dann käme es zu mobilitätseinschränkungen! das aber 

gilt es zu verhindern. 

die kommune, die sich zuerst auf diesen weg macht, hat ökonomische 

und ökologische und soziale vorteile: wer sich zuerst aufmacht, hat 

ökologische vorteile, denn dort wird zuerst die umweltverschmutzung 

gesenkt. wer sich zuerst aufmacht, hat ökonomische vorteile, denn der 

notwendige umsteuerungsprozess kann sanfter, effizienter und reibungs-

loser verlaufen. dagegen muss der umsteuerungsprozess sehr rasch, 
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ineffizient und „katastrophal” verlaufen, wenn er erst zum letztmöglichen 

Zeitpunkt angegangen wird. und wer sich zuerst aufmacht, der hat 

soziale vorteile, denn er lässt den menschen mehr Zeit für die umsteue-

rungen, kann sie besser vorbereiten und ihnen mehr und leichtere an-

passungen offen halten. und nebenbei eröffnen sich der kommune,  

die sich zuerst auf den weg macht, auch betriebswirtschaftliche vorteile. 

denn dort kann zuerst entwickelt werden, was alle irgendwann einmal 

brauchen. das land, das sich zuerst auf den weg hin zu nachhaltigem 

verkehr macht, wird auch die betriebswirtschaftlichen gewinne daraus 

ziehen. nichts sollte uns daran hindern, allmählich, sanft und so früh wie 

möglich zu beginnen. und das ist auch im eigenen interesse der einwoh-

ner: derjenige plant zukunftsfähiger, menschlicher und sozialer, der das 

frühzeitig sagt, der allen menschen die richtigen signale (kostenwahrere 

preise) sendet und umgehungsmöglichkeiten eröffnet.

fAZIT

erinnern sie sich an die fragen, die zu Beginn dieses textes für die arbeit 

des arbeitskreises gestellt worden waren? es war um die gestaltung 

lebenswerter kommunen durch politik gegangen. nach dem hier ge-

sagten kann festgehalten werden: 

vorrangig geht es um soziale aspekte, um mobilität, allgemeiner: um 

teilhabe. für eine lebenswerte kommune und ein Zusammenleben  

aller muss zwingend die teilhabe der schwächeren (im verkehr also: 

deren mobilität) gesichert werden. Zum einen hat dies aus normativen, 

christlichen und gerechtigkeitsüberlegungen heraus zu geschehen, 

zum anderen muss dies aber auch aus ganz egoistischen, hedonisti-

schen und marktliberalen überlegungen heraus geschehen, denn auch 

für die stärkeren („leistungsträger”) ist die kommune, in der man sich 

ständigem streit, konflikt, widerstand und unzufriedenheit gegenüber-

sieht, nicht mehr wirklich lebenswert. keiner darf also (von mobilität, 

Jobs, chancen, Bildung, gesundheit, teilhabe usw.) ausgeschlossen 

werden. 

für alle einwohner ist, bezogen auf mobilität, ein mindeststandard „als 

menschenrecht” zu sichern: notfalls auch dann, wenn einige personen-

kreise „dies nicht mehr bezahlen können” oder aus anderen gründen 

nicht mehr wahrnehmen können (ärmere Bevölkerungsschichten,  

kranke, ältere, kinder usw.). 





Zusätzlich sind die ökologischen tragfähigkeiten zu beachten: wenn 

sich das weltklima dermaßen ändert, dann verschenken wir ressourcen 

und lebensqualität, maximieren stattdessen unglück, leid und scha-

denskosten. deshalb sind politik, wirtschaft und verhalten der Bevöl-

kerung darauf zu überprüfen, ob sie mit dem langfristigen erhalt der 

lebensbedingungen kompatibel sind oder nicht. diejenigen verhaltens-

weisen, die nicht gleichberechtigt global durchgehalten werden können, 

sind zu verändern. 

der veränderungsprozess ist schwierig, aber für alle kommunen und 

einwohner, die ihn beschreiten, vorteilhaft. man hat viel zu verlieren 

und kann viel durch diesen veränderungsprozess gewinnen. 

Nicht im Sinne von „umweltentlastend”, sondern im Sinne von „systemisch, 
dynamisch, rückkoppelnd”.
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kommentar

üBerlegungen Zu den aktuellen anforderungen an die  

stadtentwicklungspolitik und Zur moBilität in der stadt

Sigurd Trommer

AKTUELLE ANfORDERUNGEN AN DIE  

STADTENTWICKLUNGSpOLITIK

in seinem Beitrag „thesen zu den aktuellen anforderungen 

an die stadtentwicklungspolitik” zeigt ulrich hatzfeld fünf 

zentrale handlungsfelder der stadt- und regionalentwick-

lungspolitik auf: sozialer Zusammenhalt, demographischer 

wandel, klimawandel und ökologischer stadtumbau, wirt-

schaft und globalisierung sowie kooperation von stadt,  

region und ländlichem raum. im folgenden möchte ich die 

thesen mit eigenen überlegungen ergänzen und weitere 

lösungsansätze erschließen. 

Sozialer Zusammenhalt

trotz unserer ethisch-christlichen verantwortung sollten  

wir uns in unserer materialistisch geprägten Zeit nicht ge-

nieren, soziale stabilität in einer stadt auch als hohen öko-

nomischen nutzen zu werten. gerade finanz- und wirt-

schaftsfachleuten in einer stadtregierung kann man mit 

ökonomisch basierten argumenten eher mitwirkungs- und 

unterstützungsbereitschaft für eine soziale stadtentwicklung 

entlocken. soziale stabilität ist eine der wichtigsten stand-
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ortfaktoren in der stadtentwicklung. in der ansiedlungsakquisition, 

insbesondere von hochkarätigen dienstleistungsunternehmen, fragen 

potentielle ansiedlungsinteressierte als erstes nach sozialer stabilität in 

der stadt. der vorteil sozialer stabilität ist auch ein übergreifendes 

argument, um gut situierte stadtbürger zu sozialem verständnis und 

engagement zu bewegen.

Demographischer Wandel

es gehört zu den phänomenen kurzatmiger Betrachtungsweisen, dass 

viele städte in anbetracht der demographischen entwicklung den umbau 

der stadtinfrastruktur für alte menschen als wichtigstes entwicklungsziel 

propagieren, anstatt alles daranzusetzen, die stadt für junge menschen 

und familien attraktiv zu gestalten. letzteres beinhaltet zudem den 

vorteil, dass viele infrastrukturverbesserungen für kinder und familien 

gleichermaßen alten menschen zugutekommen, während man mit erste-

rem entwicklungsziel junge menschen nun gerade nicht hinterm ofen 

hervorlocken kann.

ein weiterer wichtiger stadtentwicklungsprozess ist die investition in den 

sozialen Zusammenhang der stadtgesellschaft. dieser ist nicht nur ein 

bedeutender imagefaktor für eine stadt, sondern erspart in großem 

umfang sozialausgaben, um die konsequenzen mangelhaften sozialen 

Zusammenhangs erträglich zu gestalten.

Besonderes augenmerk müssen wir wegen der demographischen ent-

wicklung den peripheren ländlichen räumen zuwenden. können wir dem 

abwandern der jungen Bevölkerung und der Bildungs- und sozialinfra-

struktur lediglich zusehen, oder müssen wir in den prozess eingreifen? 

im extremfall hieße das, den rückzug aus der peripheren fläche zu 

organisieren, um damit zugleich die rückzugsorte (grundzentren) zu 

stabilisieren. finanzielle „rückzugshilfen” für die Betroffenen könnte man 

sich über ein modernes „lastenausgleichsgesetz” ähnlich dem zur unter-

stützung der flüchtlinge nach dem Zweiten weltkrieg vorstellen.

Klimawandel und ökologischer Stadtumbau

dieses thema muss umfassender, komplexer als bisher angedacht wer-

den; es bedarf utopischer und visionärer ansätze. in einem vermutlich 

postfossil-energetischen Zeitalter, dem wir entgegengehen, können wir 

viel aus der Zivilisationsgeschichte lernen. in europa sind integrierte an-

sätze gekoppelt mit der demographischen entwicklung beispielhaft denk-

bar: freiwerdende flächen in Ballungsräumen können zur nahrungsmit-

telproduktion verwendet werden (urbane landwirtschaft) ebenso wie 

fassaden- und dachflächen. neben einfach-arbeitsplätzen, stadtästheti-

schen reizen und transportkostenverringerung für lebensmittel fallen 

einem viele interessante aspekte hinsichtlich derartiger umsteuerungen 

ein, die auch ein konjunkturprogramm besonderer art darstellen können. 

Wirtschaft und Globalisierung

wirtschaft und insbesondere wirtschaftsförderung muss weniger eindi-

mensional betrieben werden. so müssen die potentiale und Begabungen 

einer stadt analysiert und zur entfaltung gebracht werden, also die:

Begabungen der vorhandenen unternehmen;

Begabungen der vorhandenen institutionen;

Begabungen der Bevölkerung usw.

in jeder stadt schlummern in den akteuren und strukturen ungeahnte 

kräfte, die man in innovativen und kreativen wirkungsvollen konstella-

tionen zur entfaltung zu bringen vermag. auch wenn man keine neuen 

unternehmen akquirieren kann, erzeugt man auf diese weise stabilität 

und fördert wirtschaftliche Belebung.

ein Zitat von hans gerd klais, geschäftsführer eines orgelbauunterneh-

mens in Bonn, bringt es auf den punkt: „die wirtschaft ist der beste 

wirtschaftsförderer! eine mit ihrer stadt und ihrem standort zufriedene 

wirtschaft macht weltweit die beste reklame für ihre stadt!” diese art 

der wirtschaftsförderung hat zudem den vorteil, ohne besondere sach-

kosten und investitionen auszukommen.

da die Zukunft in den städten stattfindet, sollte in den staatlichen struk-

turen, insbesondere den landes- und Bundesministerien, mehr kommu-

nales know-how integriert werden. 
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Kooperation von Stadt, Region und ländlichem Raum

es gehört zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben unseres staates, für die 

untere staatliche ebene räumlich wirksame funktionsfähige kommunale 

strukturen zu ermöglichen:

ohne dabei den persönlichen Bezug zwischen den Bürgern und abgeord-

neten (zum Beispiel in stadtbezirken) aufzugeben, bedarf es oberhalb 

heutiger, in der geschichte machtpolitisch geordneter stadtgrenzen eines 

kommunal-regionalen raumes bzw. kommunal verfasster regionaler räu-

me, die sich an den raumwirksamen Zukunftsbedürfnissen von gesell-

schaft und wirtschaft orientieren. Beispiele sind mit den stadtregionen 

(hannover, aachen) geschaffen. der impuls sollte aus der region selbst 

kommen und dann intensiv unterstützt werden.

Demokratische Stadt

die weltweite finanz- und auch gesellschaftskrise macht die abhängig-

keit der Bürger von ihrer stadt insbesondere bei den themen arbeit, 

lebensqualität, Bildung und kultur deutlich. die schon heute umfang-

reichen Zuständigkeiten der städte (art. 28 gg) können durchaus erwei-

tert werden, wenn den städten die dafür erforderlichen finanzmittel zur 

verfügung gestellt werden. Beispiele sind die Zuständigkeiten für das 

thema arbeitslosigkeit und eine stärkere mitwirkung im Bildungsbereich 

(schule).

MOBILITäT IN DER STADT

ausgehend von der grundlegenden unterscheidung von mobilität und 

verkehr entwickelte professor udo J. Becker in seinem Beitrag Ziele einer 

nachhaltigen verkehrplanung und verkehrspolitik. dabei machte er den 

sozialen aspekt der mobilität deutlich und verwies auf erforderliche min-

deststandards an mobilität „als menschenrecht” sowie die notwendige 

Berücksichtigung der ökologischen tragfähigkeit. neben den schwierig-

keiten der einzuleitenden veränderungsprozesse wurden aber auch die 

vorteile für die kommune deutlich. Zu den notwendigen veränderungs-

prozessen möchte ich folgende gedanken ergänzen: 

eine abkehr von der „wachstumsorientierten mobilität” zu einer „notwen-

digen mobilität” lässt sich indirekt nur über ein umsteuern der politik vom 

kurzfrist- zum langfristdenken erreichen, was gleichermaßen für wirt-

schaft und gesellschaft gilt.

einhergehen muss der langfristansatz mit dem Bekenntnis, dass mobili-

tät in der stadt nicht nur ein funktionelles, sondern ein politisches thema 

ist. den verkehr zu entpolitisieren und die entscheidungen wirtschafts-

unternehmen zu überlassen (z.B. siemens-ampelsysteme, mit strategi-

scher entscheidungskompetenz „belehnte” verkehrsbetriebe und Zweck-

verbände, private schienennetzverantwortung) bedeutet ein drücken vor 

der Zukunftsverantwortung.

die mobilität in der stadt muss auch insoweit politisch verantwortet 

werden, als vorbildfunktionen übernommen und gefördert werden.  

nichts ist so förderlich für den „umwelt-verbund” (fußgänger-, fahrrad-, 

öffentlicher personennahverkehr), wie wenn bekannte politiker und un-

ternehmer – insgesamt wichtige personen öffentlichen interesses – diese 

fortbewegungsmöglichkeiten praktizieren und öffentlich bekunden.



kommunalisierung versus  
privatisierung?



stadterneuerung und stadt- 
entwicklung mit privaten?

Folkert Kiepe

stadtentwicklung ist in erster linie eine öffentliche aufgabe. 

sie steht in einem engen, unauflöslichen verhältnis zur 

räumlichen planung insbesondere zur Bauleitplanung und 

gehört damit zu den aufgaben, die der planungshoheit der 

gemeinden im rahmen kommunaler selbstverwaltung 

gemäß art. 28 abs. 2 gg zugeordnet sind.

die ökonomischen und demographischen veränderungen  

der letzten zwei Jahrzehnte und die daraus abgeleiteten  

politischen forderungen nach privatisierung, deregulierung 

und verwaltungsvereinfachung haben zu veränderungen in 

der aufgaben- und rollenverteilung zwischen staat, markt 

und gesellschaft geführt, die sich auch auf die städte und 

gemeinden auswirken. sowohl der gesetzgeber als auch  

die städte und gemeinden als träger der kommunalen pla-

nungshoheit haben hierauf reagiert und im planungs- und 

städtebaurecht neben dem hoheitlichen handeln zunehmend 

kooperative und konsensuale handlungsformen in den kom-

munalen instrumentenkasten aufgenommen. 

Zu nennen sind vor allem die seit anfang der 1990er Jahre 

zur verfügung stehenden städtebaulichen verträge, die das 

hoheitliche handeln der städte und gemeinden im planungs-
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bereich ergänzen und ein flexibleres und schnelleres agieren ermögli-

chen. damit wurden die neuen formen der öffentlich-privaten Zusam-

menarbeit in der stadtplanung auf ein gesichertes fundament gestellt.

daneben wird das hoheitliche sanierungsrecht in den letzten Jahren 

mehr und mehr durch eine kooperation zwischen den gemeinden und 

den sanierungsbeteiligten geprägt. veränderungen in gebieten mit 

städtebaulichen missständen sind nur möglich, wenn die gemeinden  

mit eigentümern, mietern, pächtern und sonstigen Betroffenen zusam-

menwirken. auch die bodenrechtlichen voraussetzungen für die ange-

strebten privaten folgeinvestitionen erfordern dieses Zusammenwirken. 

deshalb ist die Beteiligung und mitwirkung der von der sanierung Betrof-

fenen – wie sie § 137 BaugB regelt – ein prägendes verfahrenselement, 

und zwar von der vorbereitung bis zum abschluss der sanierung.

vor diesem hintergrund stellt sich die frage, wie das verhältnis zwischen 

kommune und privaten akteuren bei der stadterneuerung und stadtent-

wicklung ausgerichtet sein sollte. 

GRüNDE füR DIE KOOpERATION

gegenüber den 1990er Jahren hat sich die heutige situation weiterent-

wickelt und stellt sich wie folgt dar:

städte und gemeinden verfügen oft nicht mehr über die personellen 

ressourcen, komplexe vorhaben wie die stadterneuerung aus eigener 

kraft und unbeschadet der möglichkeiten der unterstützung durch pri-

vate Beauftragte (§§ 157 ff. BaugB) zu gestalten. 

große aktuelle aufgaben der stadterneuerung – etwa in der Brach- 

flächenentwicklung, bei der leerstandsbeseitigung, beim konversions-

problem und beim stadtumbau – bedürfen der gestaltung in privater 

verantwortung. 

die stadtumbauaufgaben in den ostdeutschen städten verlangen – ins-

besondere vor dem hintergrund der demographischen entwicklungen – 

gesamtgesellschaftliche lösungen, die sehr stark auch private akteure 

fordern. 

 







die europäische union setzt zunehmend auf privat getragene erneue-

rungsprozesse und unterstützt – angeregt von der stadterneuerungs-

politik in großbritannien – zunehmend förderungen mit darlehen an-

statt mit Zuschüssen. 

sowohl für die aufwertung des stadtbildes als auch für die Bewahrung 

des historischen erbes gibt es ein wachsendes engagement im privaten 

sektor. 

auch die in den letzten Jahren in das Baugesetzbuch eingefügten  

neuen instrumente der stadterneuerung zielen auf eine stärker privat-

gesellschaftlich verantwortete stadterneuerung; dies gilt insbesondere 

für die instrumente des stadtumbaus (§§ 171a bis d BaugB), der  

sozialen stadt (§ 171e BaugB) und für die private initiative zur stadt-

entwicklung (§ 171f BaugB).1

VORTEILE ÖffENTLICH-pRIVATER KOOpERATION

öffentlich-private kooperationen in der stadtentwicklung und stadtpla-

nung können folgende vorteile bringen:

die kooperationsansätze verstehen planung und umsetzung in der 

stadtentwicklung als einheit: Zentrales Ziel des gemeinschaftlichen 

handelns ist eine kurzfristige umsetzung städtebaulicher maßnahmen. 

dabei erweist sich als besonders günstig, dass die für die umsetzung 

zwingend erforderlichen privaten entscheidungsträger und investoren 

einbezogen werden. 

die stringente Ziel- und umsetzungsorientierung in der öffentlich- 

privaten Zusammenarbeit führt in der regel zu einer verkürzung von 

planungs- und genehmigungszeiten. positiv wirkt sich dabei der er-

reichte hohe konsens im vorfeld formaler planungsverfahren aus.  

im rahmen von Public-Private-Partnership-ansätzen besteht die mög-

lichkeit, private finanzmittel für städtebauliche Ziele oder maßnahmen 

zu akquirieren. auch die öffentlichen mittel entfalten mehr wirkung, 

wenn sie inhaltlich und zeitlich mit privaten maßnahmen abgestimmt 

werden. 
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gemeinsam „vor ort” entwickelte konzepte und projekte stärken die 

lokale bzw. regionale identität und beziehen auch die private wirt-

schaft in die verantwortung für die stadt (den standort) ein.

NOTWENDIGE RAHMENBEDINGUNGEN

öffentlich-private kooperationen in der stadtentwicklung und stadt-

planung setzen allerdings spezifische rahmenbedingungen voraus, deren 

Beachtung zwingende voraussetzung für eine öffentliche Beteiligung an 

kooperationsformen ist:

projekte und gremien der öffentlich-privaten Zusammenarbeit müssen 

– soweit sie sich mit fragen der stadtplanung befassen – in die öffent-

lichen planungsverfahren und die am allgemeinwohl orientierten poli-

tischen entscheidungsprozesse integriert werden (primat der politik). 

projekte der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bedürfen – wie alle 

planungsmaßnahmen – der Beteiligung der öffentlichkeit bzw. der von 

den ergebnissen der kooperation betroffenen Bürger. 

die gegenstände der kooperation (z.B. der „wert” von planungszusa-

gen) müssen bekannt und in rechtlicher hinsicht überhaupt „verhand-

lungsfähig” sein. nicht verhandlungsfähig sind insbesondere inhalt, 

Zeitpunkt und umfang von Bauleitplanungen, umfang und ansprüche 

auf Befreiungen. 

die kooperation darf zu keinen Zwangs- bzw. abhängigkeitssituationen 

der kommunen in rechtlicher, finanzieller oder sonstiger art führen.  

soweit die städte und gemeinden den öffentlich-privaten austausch-

prozess mit hoheitlichen verfahren verbinden, ist auszuschließen, dass 

es zu einem „verkauf von Baurechten” kommt.

GRENZEN DER KOOpERATION

die in den letzten Jahren festzustellenden deregulierungs-, auslage-

rungs- und privatisierungsprozesse haben – jedenfalls auf der kommu-

nalen ebene – auch die grenzen dieser politik aufgezeigt. Zwar ist die 

planungseuphorie der 1970er Jahre mit ihrer vorstellung einer umfas-

senden gestaltungsmacht nicht zurückgekehrt. aber anfängliche über-

schätzungen der möglichkeiten von kooperationen mit dem privaten 











sektor sind einer realistischen Beurteilung gewichen, die risiken und 

chancen gleichermaßen wahrnimmt. Zunehmend wird folgendes be-

wusst: gerade wenn sich der staat (Bund und länder) von aufgaben 

trennt und das rechtssystem dereguliert, braucht man nicht nur private 

akteure, die diese aufgaben professionell übernehmen können, sondern 

auch starke städte und gemeinden, die auf der örtlichen ebene die zahl-

reicher und stärker gewordenen privaten interessen und ihre akteure  

zu einem ausgleich bringen. 

dies setzt voraus, dass die städte und gemeinden das breite spektrum, 

das ihnen grundsätzlich zur verfügung steht, also von der wirtschaft-

lichen Betätigung über das planungs- bis zum ordnungsrecht, auch effek-

tiv nutzen und einsetzen können. städte und gemeinden müssen wieder 

stärker als bisher instrumente entwickeln, die nicht nur dem ausgleich 

zwischen verschiedenen privaten interessen sowie zwischen privaten und 

öffentlichen interessen dienen, sondern auch die koordinierung der 

verschiedenen öffentlichen aufgaben (u.a. in den Bereichen soziales, 

Bildung, kultur, wirtschaft, städtebau und verkehr) gewährleisten.

dazu benötigen sie zunächst und vor allem eigenes, kompetentes per-

sonal, um mit privaten investoren auf „augenhöhe” verhandeln, aus-

schreibungen und vergaben rechtssicher durchführen und die umsetzung 

der projekte kontrollieren zu können. Zum anderen müssen die städte 

und gemeinden für das geforderte koordinierte handeln verstärkt inte-

grierte stadtentwicklungskonzepte als steuerungsinstrument nutzen  

(vgl. § 1 abs. 6 nr. 11 BaugB). Je mehr und je intensiver private in die 

projekte der stadtentwicklung oder der stadterneuerung einbezogen 

werden oder ihnen diese sogar zur durchführung übertragen werden, 

umso mehr müssen die städte und gemeinden dafür sorge tragen, dass 

die in der regel nur sektoral agierenden privaten akteure in integrierte 

stadtentwicklungskonzepte eingebunden und damit im sinne der strate-

gischen Ziele und des leitbildes der jeweiligen stadt gesteuert werden 

können.
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fAZIT

Zusammenfassend ließe sich die eingangsfrage zur stadtentwicklung mit 

privaten wie folgt beantworten:

Je enger privates handeln in die rechtsförmliche planung eingebunden 

wird, umso geringer wird dessen aktionsfeld. sowohl bei der vorberei-

tung von stadtentwicklungs- und stadterneuerungsprojekten als auch 

bei ihrer umsetzung müssen alle stadtentwicklungspolitisch relevanten 

entscheidungen vom demokratisch legitimierten rat bzw. von der – 

diesem verantwortlichen – verwaltung getroffen bzw. beeinflusst wer-

den können. 

soweit sich privates handeln im Bereich der informellen planung be-

wegt, ist der aktionsraum größer. aber auch hier ist darauf zu achten, 

dass – z.B. im fall sogenannter masterpläne – einschränkungen des 

abwägungsspielraumes der ratsgremien oder gar Bindungen hinsicht-

lich späterer planungsentscheidungen vermieden werden.

Vgl. hierzu im Einzelnen Krautzberger, Michael: Stadterneuerung und Stadt-
entwicklung durch Private? In: Deutsches Verwaltungsblatt, 123 (2008) 6, S. 
337-344.
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stadt- und regionalentwicklung 
in öffentlicher verantwortung

Tobias Bringmann

Zentrale steuerungsinstrumente greifen immer weniger,  

da die schere hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung 

zwischen regionen und kommunen immer weiter auseinan-

dergeht. daher nimmt die Bedeutung der stadt- und regio-

nalentwicklung zu.

stadt- und regionalentwicklung zielen üblicherweise auf 

handlungsstrategien für gewerbeflächen, wirtschaftsförde-

rung, tourismus, einzelhandel oder wohnen. industrie- und 

gewerbeansiedlungen sind zweifelsfrei notwendige voraus-

setzungen für eine stabile kommunale entwicklung. die 

Betrachtung findet damit aber in erster linie nur einseitig 

„oberirdisch” statt. denn die erhöhung der attraktivität einer 

region, insbesondere für industrie und gewerbe, birgt die 

gefahr eines zunehmenden wettbewerbs um standortbedin-

gungen. dabei werden unter umständen weitreichende Zu-

geständnisse an investoren gemacht – und rasch ist der 

Blick auf eine nachhaltige infrastrukturplanung verlorenge-

gangen. auch besteht die gefahr kurzfristiger lösungen,  

da schnelle erfolge binnen einer legislaturperiode für die 

politischen mandatsträger wichtig sind.
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investoren erwarten in der regel die vollständige erschließung von 

flächen, bevor sie selbst investieren. das bedeutet für die kommune, die 

notwendige infrastruktur zu garantieren: energie- und wasserversor-

gung, abwasser- und niederschlagswasserbeseitigung, abfallentsorgung, 

verkehrsinfrastruktur (prinzip der vorleistung). Je nach gewerbeart bzw. 

industriezweig kommen vielfältige sonderversorgungsbedingungen 

hinzu, zum Beispiel stromspannungswandler, löschwasservorhaltung, 

Zufahrtswege oder autobahnanschlüsse. die infrastruktur sowie die 

entsprechenden infrastrukturdienstleistungen werden zumeist von kom-

munalen unternehmen angelegt. diese treten mit umfangreichen infra-

strukturdienstleistungen für die kommune in vorleistung. aufgrund der 

langlebigkeit und der langen abschreibungsdauer der anlagen ergibt sich 

ein gewisses risikopotential für die kommunalen unternehmen. größere 

regionale bzw. städtische entwicklungsprogramme bergen daher große 

chancen, aber auch wirtschaftliche risiken für die kommunalen unter-

nehmen.

DAS BEISpIEL EINES KRANKENHAUS-NEUBAUS

die kommunale wirtschaft ist bei größeren investitionsprojekten viel-

schichtig betroffen. am Beispiel eines „krankenhaus-neubaus” lässt sich 

das sehr anschaulich darstellen:

Energieversorgung: planung und Bau von bedarfsgerechten netzen; 

Berücksichtigung von notstromversorgung; Berücksichtigung von  

eigenenergieerzeugung, bspw. aus einem Blockheizkraftwerk, energie 

aus abwasser o.ä.; Berücksichtigung der einspeisung überschüssiger 

energie in das öffentliche netz etc.

Trinkwasserversorgung: planung und Bau von bedarfsgerechten net-

zen; löschwasservorhaltung im sinne des Brand- und objektschutzes 

mit vertraglicher regelung zwischen kommune und versorger etc.

Abwasser: ableitung von niederschlagswasser, sammlung, vorbehand-

lung und ableitung von krankenhausabwässern etc.

Abfall: normalmüllentsorgung mit fahrtroutenanpassung der stadtrei-

nigung; die sondermüllentsorgung muss organisiert werden im Zwie-

spalt zwischen wirtschaftlicher effizienz einerseits und vermeidung  

von krankheitsübertragungen und umweltbelastungen andererseits; 









entwicklung eines auf die Bedingungen der außerbetrieblichen entsor-

gungswege abgestimmten, durchdachten und steuerbaren systems  

innerhalb des krankenhauses (anfall-, lager-, sammel- und übergabe-

stellen des mülls inklusive Qualifizierung des damit betrauten perso-

nals, eventuell sogar der Betrieb einer internen müllaufbereitungs- 

stelle); besondere raumklimatische vorkehrungen gegen staub- und 

aerosolentwicklung des mülls auf seinem betriebsinternen weg (infek-

tionsgefahr!) etc. vergessen wir zudem nicht, dass aus speiseresten  

in speziellen Biogasanlagen energie gewonnen werden kann oder dass 

in krankenhäusern neben Batterien und elektroschrott auch größere 

mengen radioaktiver abfälle aus medizinischen Behandlungen anfallen, 

deren entsorgungsbedingungen für sich genommen schon Bücher  

füllen könnten. anforderungen des umwelt- und des arbeitsschutzes, 

der hygiene sowie der öffentlichen sicherheit und ordnung müssen  

dabei eingehalten werden, das heißt, es sind allein für die allgemeinen 

entsorgungsbelange mehr als dreißig (!) rechtsvorschriften zu beach-

ten, weshalb die betriebsinterne überwachung neben dem für die ein-

haltung der hygiene zuständigen Beauftragten gemäß §§ 5� ff. des 

kreislaufwirtschafts- und abfallgesetzes (krw-/abfg) die Bestellung 

eines eigenen Betriebsbeauftragten für abfall vorschreibt.

Breitband: Breitbandanschlüsse werden integrale Bestandteile von 

stadtentwicklungen; der Zugang zum schnellen internet ist ein stand-

ortfaktor, der über wachsen oder schrumpfen der Bevölkerung ent-

scheiden kann, über wohlstand oder armut. die Qualität der netzinfra-

struktur ist für unternehmen wie für junge familien ein entscheidender 

faktor bei standortentscheidungen. telekommunikation ist ein teil der 

daseinsvorsorge geworden. der anschluss eines krankenhauses an  

die datenautobahn ist essentiell, wobei nur modernste netze verwen-

det werden dürfen, da die anforderungen an datenmengen ständig zu-

nehmen – langfristig sieht das so aus, dass beispielsweise operationen 

und minimalinvasive spiegelungen künftig per Joystick über internet 

bzw. intranet durchgeführt werden. wir schaffen mit Breitbandnetzen 

zugleich die voraussetzungen auch für intelligente energienetze. Bei 

der verlegung der glasfaserkabel müssen wir synergien nutzen, denn 

70 prozent der kosten gehen in tiefbauarbeiten. die informationstech-

nologie wird noch gewaltig wachsen und funkfrequenzen können die 

benötigten datenmengen in Zukunft nicht transportieren, sondern 

höchstens für den mobilen einsatz ergänzen. eine weitere material- 

verbesserung ist nicht mehr zu erwarten, denn glasfasernetze sind 
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nicht mehr zu toppen: größere reinheit als glas ist nicht herstellbar 

und schnellere übertragungen als licht physikalisch noch nicht einmal 

nachweisbar. doch internetversorgung ist nicht gleich internetversor-

gung. ein kupferkabel reicht längst nicht mehr aus. das analoge mo-

dem ist ein mammut aus der digitalen urzeit: zu simpel, zu langsam 

und bald ausgestorben. erst durch die Breitbandversorgung ist der an-

schluss an die datenautobahn internet wirklich möglich. ab 2 mbit pro 

sekunde sprechen wir überhaupt von einer „datenautobahn” und 

„Breitband” (österreicher tun das schon ab 1�� kbit). Bis 2015 werden 

wir übertragungsraten von 100 mbit pro sekunde erreicht haben – das 

ist die 2.000-fache kapazität eines analogen modems! das sollte schon 

heute der standard für eine krankenhausversorgung sein. 

Straßeninfrastruktur: planung und Bau von parkraum sowie Zufahrts-

wegen mit Beleuchtung und niederschlagswasserkanälen; tragfähige 

anbindung an den öffentlichen personennahverkehr etc.

Energieeffizienz: krankenhäuser sind prädestinierte anschauungsob-

jekte, um energieeffiziente maßnahmen in nicht-wohngebäuden umzu-

setzen. das beweist schon die hohe anzahl von Contracting-projekten 

in diesem Bereich. krankenhäuser weisen einen vergleichsweise hohen 

energieverbrauch und zugleich hohe energieeinsparpotentiale auf. ge-

bäudehülle und gebäudetechnik mit heizungs- und lüftungsanlagen 

sind wichtige anknüpfungspunkte für maßnahmen zur energieeinspa-

rung bei neubauten und für Contracting-maßnahmen bei altbeständen.

Elektro-Mobilität (e-mobility): stadtwerke und gemeindewerke haben 

den netzzugang, die ortskenntnis und die nähe zu den kunden, deren 

vertrauen sie besonders genießen! die kommunalwirtschaft darf den 

einstieg in die elektromobilität nicht verpassen. krankenhäuser kom-

men neben supermärkten und einkaufszentren etc. als kommende 

standorte für elektrotankstellen in frage. krankenhäuser sind neben 

den gebietskörperschaften potentielle Zuwendungsempfänger für  

fördermittel beispielsweise in nordrhein-westfalen („progres.nrw”).  

mit photovoltaik-anlagen auf dem dach des krankenhauses könnte 

ebenfalls strom für die elektrotankstelle gewonnen werden. Bei der  

investitionsfinanzierung für eine photovoltaik-anlage könnte die ver-

gütung (eeg-vergütung) bei der einspeisung erneuerbarer energien 

einbezogen werden. 







NACHHALTIGKEIT UNTER DEN BEDINGUNGEN DES  

DEMOGRApHISCHEN WANDELS

die schnittstellen sind darüber hinaus vielfältig. so sind bei erdgebun-

denen versorgungs- und entsorgungsleitungen gemeinsame verlegungs-

arbeiten sinnvoll. Bei der planung von straßen sind Beleuchtung und 

niederschlagswassersammlung und -ableitung zu berücksichtigen.

am idealtypischen Beispiel „krankenhausmüll” zeigt sich ein kaskadieren-

der effekt: entsorgung von sondermüll kann auch ein geschäft für die 

kommunale stadtreinigung sein. die kommune könnte darin die chance 

für den neubau einer müllverbrennungsanlage sehen, um im rahmen  

der interkommunalen Zusammenarbeit den gesamten müll einer region 

thermisch zu verwerten (aktueller fall: hamburger stadtreinigung). die 

erzeugte energie könnte als fernwärme wieder in das netz eingespeist 

werden, was sich wiederum auf den örtlichen energieversorger und die 

Bürger als kunden auswirkt.

für die planung und ausführung gibt es technische regeln, normen und 

gesetzliche vorgaben. ein neuer ansatz muss die mittel- bis langfristigen 

effekte auf die ver- und entsorgung berücksichtigen. da infrastruktur-

leistungen immer im kontext des konkret geplanten projektes umgesetzt 

werden, sind prognosen über die künftige stadtentwicklung von entschei-

dender Bedeutung.

dabei gehen die klassischen modelle der stadtentwicklung von einem 

dauerhaften wachstum aus. demographische entwicklungen verändern 

diese sichtweise. kommunen müssen auch antworten auf schrumpfungs- 

und alterungsprozesse finden. diese auswirkungen sind umso gravieren-

der, je kleinräumiger (stadtteile) die Betrachtung wird. gleichzeitig sind 

prognosen kleinräumiger entwicklung schwierig. da stadtteile sich aber 

oft immer weiter auseinanderentwickeln, sind langfristige trendszenarien 

notwendig.

für die kommunale infrastruktur sind veränderungen nur bis zu einem 

gewissen grad möglich. anpassungen insbesondere an erdverlegten 

hauptleitungen und ver- und entsorgungsanlagen sind zumeist wirt-

schaftlich nicht darstellbar, da die Belastungen zuletzt auf die Bürger 

abgewälzt werden. investitionsruinen belasten nachhaltig die kommuna-

len haushalte. eine lösung kann die frühzeitige einbindung der kommu-
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nalen ver- und entsorgungsunternehmen sein. dabei müssen integrierte 

konzepte mit einer langfristigen risikoanalyse im mittelpunkt stehen.

KOMMUNALE UNTERNEHMEN ALS ZENTRALE SäULE DER  

DASEINSVORSORGE – GRüNDE füR DIE ÖffENTLICHE  

EIGENWIRTSCHAfT

den hohen standard und die große leistungsfähigkeit in der versorgung 

wie auch der entsorgung verdanken wir unseren dezentralen strukturen. 

sie müssen wir pflegen, so lange wir sie haben. 

die Bereitstellung des netzanschlusses auch für den am weitesten vom 

kraftwerk entfernten verbraucher ist und bleibt ein Bestandteil dezentral 

erbrachter daseinsvorsorge. hier ist das kommunale eigentum direkt 

begründbar über die Bereitstellung der grundversorgung, die dadurch 

gewährleistet wird. für den wasserbereich gilt erst recht dasselbe. kein 

privatwirtschaftliches unternehmen würde eine kilometerlange wasser-

leitung bis hin zu drei höfen legen, denn es könnte bei solchen investi-

tionen niemals die rendite-erwartungen seiner geldgeber erfüllen. nicht 

wenn diese kunden auch nur denselben kostengünstigen tarif bezahlen 

wie die kunden in der stadt. 

ein kommunales unternehmen investiert trotzdem, weil es um Bürger 

und nicht um rendite geht. das ist der unterschied. 

ein krankenhaus mit netzen für energie, wasser und kommunikation  

zu versorgen, kann eine rosine im portfolio eines kommunalen unter-

nehmens darstellen. es macht keinen sinn, die privatwirtschaft diese 

rosine herauspicken zu lassen und der kommunalwirtschaft allein hartes 

schwarzbrot zu belassen. wir genießen das vertrauen der Bürgerschaft. 

Zudem hilft ein integrierter planungsansatz langfristig kosten zu sparen. 

wir haben das know-how im netzbau und -betrieb ebenso wie beim 

effizienten energieeinsatz: stadtwerke sind als energiedienstleister seit 

langem in der Beratung aktiv und leisten einen wichtigen Beitrag zur 

energieeinsparung vor ort. ist ökologie und klimaschutz nun nachhaltig-

keit für mein lebensumfeld in der eigenen gemeinde und region oder 

eiskalt kalkuliertes pr-instrument eines großen konzerns?

unsere Betriebe führen die gewinne nicht an anonyme kapitalgesell-

schaften ab. oberstes Ziel zur erledigung kommunaler aufgaben ist die 

erfüllung der daseinsvorsorge und nicht irgendeine unanständige ren-

diteerwartung, um am ende mit dem Shareholder Value noch unanstän-

digere renten an exvorstände mitzubezahlen. private unternehmen 

denken nun mal von der rendite her. Citizen Value kommt den Bürgern 

direkt zugute. lieber nah bei den menschen als mitten im dax. 

der große stromkonzern denkt maximal bis ans ende seines vertrages, 

meist sogar nur bis zum ende der arbeitsverträge seiner vorstandsmit-

glieder – das kommunale unternehmen denkt nachhaltig, denkt auch 

daran, wie die gemeinde in fünfzig Jahren dastehen muss. nachhaltigkeit 

war schon immer richtschnur seines handelns. 

nachhaltigkeit muss lokal ansetzen. deshalb können nur kommunale 

unternehmen die natürlichen partner der politik für nachhaltiges wirt-

schaften, für ökologie und klimaschutz sein; nur sie haben auch den 

demographischen wandel im auge. kommunale unternehmen entspre-

chen dem gedanken kommunaler selbstverwaltung und dem sogenann-

ten „subsidiaritätsprinzip”: von unten nach oben den staat aufbauen. 

erst was die untere ebene nicht mehr zu leisten imstande ist, soll die 

nächst höhere übernehmen. große kapitalgesellschaften denken umge-

kehrt. 

eine moderne und nachhaltige energie- und wasserversorgung sowie 

entsorgung ist sicher und zuverlässig, sie schont die natürlichen lebens-

grundlagen mit einem besonderen schutz von klima und ressourcen und 

bietet strom, gas, wasser und wärme flächendeckend und kostengünstig 

in modernen infrastrukturen für jeden Bürger an – für jeden! und wenn 

man mit der versorgung eines krankenhauses am ende auch noch ge-

winne macht, dann ist das nicht unanständig, sondern hilft über den 

steuerlichen Querverbund viele andere, weniger rentable geschäftsbe-

reiche zu finanzieren. irgendwoher müssen auch unsere gewinne kom-

men, sonst funktioniert das jahrtausendealte system der daseinsvorsor-

ge nicht mehr. 

unsere mitglieder im verband kommunaler unternehmen (vku) beschäf-

tigen in deutschland fast 230.000 mitarbeiter, manchmal sind sie der 

größte arbeitgeber und wichtigste ausbildungsbetrieb einer ganzen 

region. 
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für die eigentümerkommunen sind unsere mitglieder eine der wichtigsten 

einnahmequellen: 1,8 milliarden euro aus konzessionsabgaben, rund 

zwei milliarden euro abgeführte gewinne und als mancherorts wichtigster 

steuerzahler fließen nochmals dreistellige milliardenbeträge an gewerbe-

steuern in städtische haushalte. unsere mitglieder versorgen 76 prozent 

der deutschen haushalte mit trinkwasser, 62 prozent der fernwärmekun-

den, 52 prozent im gasbereich und 57 prozent beim strom. der abfall 

von 71 millionen menschen wird von mitgliedern des verbandes kommu-

nale abfallwirtschaft und stadtreinigung (vks) im vku entsorgt. die 

kommunale energie- und wasserwirtschaft erzielte 2007 einen umsatz 

von 72 milliarden euro; allein die vku-mitglieder in Baden-württemberg 

machten 8 milliarden euro umsatz. 

AUSBLICK

in der politik setzt sich zunehmend die einsicht durch, dass die anstehen-

den gesellschaftlichen wandlungsprozesse wie klimafreundliche energie-

erzeugung und abnehmende Bevölkerungszahlen leichter mit kommuna-

len unternehmen gesteuert werden können. die erkenntnis erfolgte spät, 

aber noch nicht zu spät. sicherlich hat die krise an den finanzmärkten 

auch in der einstellung gegenüber kommunalen versorgungsunterneh-

men ihre spuren hinterlassen. die weltumspannende kräftebündelung 

hat zu einer weltumspannenden lähmung geführt. die krise hat in einer 

kettenreaktion abertausende milliarden euro volksvermögen vernichtet. 

weil alles mit allem verflochten war. schmerzhaft hat man sich in den 

schaltzentralen der macht an dezentrale organisationsformen zurück-

erinnert. so wie der mittelstand das rückgrat unserer heimischen wirt-

schaft ist, so sind kommunale unternehmen ihr pendant in der versor-

gungswirtschaft. ihr wert und ihre wertschätzung steigen seither wieder 

unaufhörlich. die stadt- und regionalentwicklung sollte den hohen Quali-

tätsstandard und die breite erfahrung der kommunalwirtschaft wieder 

stärker berücksichtigen. und das beginnt in der planungsphase.
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der arBeitskreis kommunalpolitik

mit dem im september 2006 gegründeten arbeitskreis kommunalpolitik 

setzt die konrad-adenauer-stiftung die gute tradition kommunalpoliti-

scher arbeit mit neuen impulsen fort. der arbeitskreis kommunalpolitik 

besteht aus aktiven kommunalpolitikern und verwaltungsmitarbeitern 

sowie hochrangigen vertretern aus verbänden und wissenschaft und wird 

von professor dr. raimund wimmer, rechtsanwalt und oberstadtdirektor 

a.d., und dr. michael Borchard, leiter der hauptabteilung politik und 

Beratung der konrad-adenauer-stiftung, geleitet. 

der arbeitskreis nimmt sich der fragestellung an, wie christliche wert-

vorstellungen die entwicklung von städten, gemeinden und kreisen vor-

teilhaft beeinflussen können. mit der neuausrichtung ihrer kommunal-

politischen arbeit strebt die konrad-adenauer-stiftung an, strategien  

und konzepte zu entwickeln, die die kommunalpolitik wieder stärker in 

das Bewusstsein von politik und öffentlichkeit rücken. 

Zunächst hat sich der arbeitskreis 2007 verstärkt dem themenfeld „inte-

gration und kommunen” gewidmet. im Jahr 2008 war insbesondere das 

thema „familie und kommunen” schwerpunkt seiner tätigkeit. seit 2009 

beschäftigen den arbeitskreis die fragen, wie kommunen mehr verant-

wortung im Bildungswesen übernehmen können und welche wege es 

gibt, die partizipation von kindern, Jugendlichen und eltern zu verbes-

sern. darüber hinaus befasst er sich mit den perspektiven der stadt- und 

raumentwicklung.

weitere informationen über die inhaltlichen schwerpunkte und ergeb-

nisse des arbeitskreises kommunalpolitik der konrad-adenauer-stiftung 

können sie unter folgender internetadresse einsehen: http://www.kas.

de/wf/de/21.7/
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