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Kurzfassung 

Die Landes- und Regionalplanung hat sich in einem relativ kurzen Zeitraum 

in den ostdeutschen Landem etabliert. In diesem Zeitraum ist es ihr gelun

gen, geeignete institutionelle Strukturen fiir die regionale Planung und wich

tige inhaltliche Grundlagen fiir die Gestaltung raumlicher Entwicklungspro

zesse zu schaffen. Vor diesem Hintergrund befaflt sich der folgende Beitrag 

mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Regionalplanung in Ost

deutschland. Dabei werden die Ausgangsbedingungen der Regionalplanung 

dargestellt, Organisation und Stand der Planung skizziert, Inhalte, Methodik 

und Erfahrungen diskutiert sowie Perspektiven fiir ihre Weiterentwicklung 

aufgezeigt. Dabei wird deutlich, dafl die Regionalplanung in Ostdeutschland 

nach einer Phase eher ordnungsorientierter Planungsansatze in der Zukunft 

eines Wandels bin zu einem offensiveren Aufgreifen von entwicklungs

orientierten Konzepten bedań. 

1 Ausgangsbedingungen 

1.1 Problemdichte und begrenzte 

Handlungsoptionen 

Der Autbau der Regionalplanung voll

zog sich in den ostdeutschen Landem 

unter spezifischen Rahmenbedin

gungen, die durch eine erhebliche Pro

blemdichte und Problemkomplexitat 

gekennzeichnet waren. Hinzuweisen 

ist auf den Zusammenbruch ganzer 

Wirtschaftszweige, die stark riicklaufi

gen Einwohnerzahlen insbesondere in 

den ersten Jahren nach der Wende, die 

massiven Arbeitsplatzverluste und die 

hohe Arbeitslosigkeit, gravierende 

stadtebauliche Probleme, massive 

Suburbanisierungsprobleme, das „Aus

bluten" von Innenstadten sowie eine 

breite Palette von Umweltbelastungen 

und sonstigen Problemen der Sanie

rung und Entwicklung. 

Der Problemdruck erzeugte in allen 

Bereichen einen erheblichen Hand

lungsbedarf und einen aktiven Gestal

tungswillen der Akteure. Dies galt in 

bohem MaBe filr die Fachplanungen, 

die mit bohem Aufwand und teilweise 

mit beachtlicher Geschwindigkeit, all

zu haufig aber auch nur in mangelhaf-
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ter Abstimmung mit der Raumordnung 

versuchten, die Probleme zu bewalti

gen. Und es galt insbesondere filr die 

Akteure auf der kommunalen Ebene, 

denn sie waren den Erwartungen der 

Bevolkerung auf kurzfristige und un

mittelbare Verbesserungen ihrer Le

bensbedingungen direkt ausgesetzt. 

Dies hat einen scharfen interkommu

nalen Konkurrenzkampf urn die knap

pen Entwicklungspotentiale zur Folge 

gehabt, und es verwundert nicht, daB 

die Handlungspramissen der kommu

nalen Akteure haufig allenfalls von 

Nullsummen-, wenn nicht sogar von 

Negativsummenkalktilen bestimmt 

wurden. 

Der Gestaltungswille war dennoch 

groB. Dabei waren zwei Typen von 

Entscheidungstragern zu unterschei

den: Die einen waren verunsichert, 

blickten hilfesuchend „nach oben", er

warteten von dort- ahnlich wie zu Zei

ten der DDR - Vorgaben und Hilfe

stellung. Hierzu gehort (auch heute 

noch), daf3 viele Gemeinden lediglich 

ehrenamtliche Biirgermeister hatten. 

Bei den anderen handelte es sich urn 

,,Macher". Sie waren bemiiht, ihre tat

sachlichen oder vermeintlichen Wett

bewerbsvorteile so weit wie moglich 

auszuschopfen. Kurzfristige Ziele hat

ten Vorrang. Langfristige, iibergeord

nete und iiberortliche Gesichtspunkte 

traten in den Hintergrund. 

In diesem Zusammenhang ist zu be

riicksichtigen, daB die Umlandgemein

den groBer Stadte zunachst entschei

dende W ettbewerbsvorteile gegeniiber 

den Kernstadten hatten, denn sie ver

filgten in der Regel liber groBere, 

schnell aktivierbare Flachenpotentiale, 

bier war der Zugang von Investitions

willigen zu den kommunalen Entschei

dungstragern leichter, und Entschei

dungen wurden schneller getroffen. 

Renditeerwartungen von Investitions

maBnahmen waren daher leichter zu 

realisieren. 

Zudem spielte der hohe Symbolgehalt 

der kommunalen Planungshoheit nach 

der unterbrochenen Kontinuitlit von 

Selbstverwaltungsrechten in der DDR 

eine Rolle. Nach Wiedereinfiihrung 

der kommunalen Selbstverwaltung im 

J ahr 1990 erhielt die Planungshoheit 

der Gemeinden einen iibersteigerten 

und teilweise symbolischen Bedeu

tungsgehalt. 

Problemdruck und Gestaltungswille 

standen und stehen vielerorts jedoch in 
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einem krassen Gegensatz zu den fakti
schen Handlungsoptionen der Akteure,
wobei insbesondere auf der kommuna
len Ebene vor allem drei Faktoren eine
Rolle spielten:

Erstens wurden Handlungsoptionen
begrenzt durch die knappen Kassen der
Gemeinden und den geringen Dek
kungsgrad kommunaler Ausgaben
durch Steuereinnahmen. Gemeinden in
Ostdeutschland konnten und konnen
zum Beispiel nur einen geringen Teil
ihrer Ausgaben aus Steuem decken.
Die Gewerbesteuer war dabei - von
Ausnahmen abgesehen - von Beginn
an vernachlassigbar. Die Falle nehmen
zu, in denen Haushalte von Kommu
nen nur unter Auflagen genehmigt
werden oder in denen aufgrund der
Haushaltslage von Gemeinden ein
Verwalter eingesetzt wird.

Zweitens spielte die mangelnde Ver
waltungskraft von Gemeinden eine
Rolle: Die durchschnittliche Gemein
degrolse liegt in den ostdeutschen Lan
dem im Durchschnitt bei etwa 2 500,
in den westlichen Bundeslandern hin
gegen bei 11 000 Einwohnem. In
Sachsen gab es vor der Gemeindege
bietsreform tiber 1 600 Gemeinden,
von denen ein Drittel weniger als 500
und mehr als 60 % weniger als 1 000
Einwohner hatten. In Brandenburg ha
ben noch heute zwei Drittel der knapp
1 200 Gemeinden weniger als 500 Ein
wohner.

Drittens spielten Unsicherheiten der
Kommunen bei der Adaption des
Planungssystems eine Rolle fur die
Begrenzung von Handlungsoptionen:
Ubervorsichtigen Verwaltungen, die
falsche Entscheidungen vermeiden
wollten, standen (private) Investoren
und Planungstrager gegenuber, die ad
hoc entschieden und bei Fragen nach
negativen Konsequenzen solcher Ent
scheidungen auf die Selbstheilungs
krafte des Marktes verwiesen.

Kommunale Entscheidungstrager und
Planer gerieten dabei angesichts des
hohen Problemdrucks und der magi
schen Kraft von extern geweckten
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft
in Gefahr, wegen zu kleinlicher Pla
nungen oder Angst vor Entscheidun-
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gen als .Entwicklungsverhinderer"
kritisiert zu werden. Dies hat in vielen
Fallen zu Aktionismus in Situationen
geftihrt, in denen Gelassenheit und
weitsichtige Uberlegungen angebracht
gewesen waren,

1.2 Planungsverstandnis

So vielfaltig und komplex wie die Pro
bleme in den ostdeutschen Landern
waren, so differenziert stellte sich auch
die Raumplanung dar. Dies erschwert
eine Einschatzung der Regionalpla
nung. Das Bild, das man von regional
planerischen Ansatzen und den damit
verbundenen unterschiedlichen Erfah
rungen zeichnen wurde, ware lticken
haft, beachtete man nicht die spezifi
schen Rahmenbedingungen der
Raumplanung in den ostdeutschen
Landern. Daher ist hier eine kurze Be
trachtung der .Planungsphilosophie"
im Osten angebracht.

Der Osten ist durch das Zusammen
treffen unterschiedlicher .Planungs
welten" gekennzeichnet und damit zu
einem "Schmelztiegel der Raumpla
nung" geworden. Der .Neubau" der
planenden Verwaltung bot Planem aus
Ost und West neue Chancen. Dabei
gab es mit Blick auf den Westen - von
hier wurde ja auBerst wertvolle kon
krete Hilfe beim Aufbau der Raumpla
nung geleistet - neben dem "norma
len" Planer drei Gruppen, die sich an
der Suche nach "adaquaten" planeri
schen Ansatzen beteiligten: Erstens
diejenigen Planer, die ihre Aufgabe
mit Gestaltungseifer und haufig auch
missionarischem Elan angingen, zwei
tens diejenigen, die auf der Basis ihrer
- nicht immer zufriedenstellenden 
Erfahrungen mit der Raumplanung im
Westen etwas vollig Neues schaffen
wollten, und drittens Berufsanfanger,
die mit Ideen und Schwung fur eine
Neuorientierung pladierten, sich aber
tiber die Richtung noch in keiner Wei
se sicher sein konnten. Dazu kamen die
Planer aus dem Osten: Sie hatten lang
jahrige Erfahrungen in der Territorial
planung mit ihrem eher .Jmperativen"
Charakter und einem "top-down"-An
satz. Sie fuhlten sich vielerorts aber

auch unsicher beziiglich des neuen Pla
nungssystems und seiner Leistungs
fahigkeit.

Fiir das Planungsverstandnis waren zu
dem Folgen des gesellschaftlichen
Wandels bedeutsam. Nur drei seien an
dieser Stelle genannt:

- Bei vielen Menschen loste und lost
die Tatigkeit von Planern vor dem
Hintergrund jahrzehntelanger Er
fahrungen in einem planwirtschaft
lichen System negative Assoziatio
nen aus. Raumplanung geriet dabei
in Gefahr, als Fortsetzung der als
unwirksam erachteten Planwirt
schaft gesehen zu werden.

Zweitens die Skepsis gegentiber
Leitbildern und allgemeinen Ent
wicklungskonzepten: In der DDR
existierten mindestens drei Leitbil
der, das offizielle der Staatsfuh
rung, das oppositionelle der Kir
chengemeinden und das imaginare
Leitbild, das durch Kontakte mit
Westdeutschland (z. B. durch Fem
sehen oder Besuche) entstand. Mit
der Wende wurden diese Leitbilder
sukzessive unwirksam. Allgemeine
Entwicklungskonzepte wurden in
dieser Situation nicht selten als
Scheinleitbilder empfunden.

Drittens die Entsolidarisierung der
Gesellschaft: Die Gesellschaft in
Ostdeutschland differenzierte sich
in den letzten knapp zehn Jahren zu
nehmend in Erfolgreiche und Er
folglose aus. Qualifikationen wur
den dabei entwertet. Dies fuhrte zu
scharferer Konkurrenz zwischen
den gesellschaftlichen Gruppen und
war kooperativen Strukturen ab
traglich,

Durch diese Situation entstand eine
differenzierte "Gemengelage" von pla
nungspolitischen und -methodischen
Vorstellungen, die teilweise zu einem
kraftezehrenden und zeitraubenden
Ringen urn den jeweils als .adaquat"
angesehenen Planungsansatz fuhrte.
Dies gilt insbesondere unter instimtio
nellen, aber auch unter inhaltlichen
Gesichtspunkten.

1m Ergebnis hat all dies unter Regio
nalplanem im Osten zunachst dazu ge-
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fuhrt, daB haufiger Strategien der
raumlichen Koordination als Ansatze
regionaler Kooperation verfolgt wur
den. Diskursive Elemente besaBen zu
nachst nicht den Reiz, den sie unter
Planern im Westen genossen. Hand
lungsorientierung, die Konkretisierung
von Zielen und Begriindungen und die
Nachvollziehbarkeit von Argumenta
tionen waren gefragt.

2 Organisation und Stand
derPlanong

2.1 Organisation der Regional
planung

Der "Neubau der Verwaltung" sowie
langwierige Diskussionsprozesse tiber
die Durchfiihrung von Gebiets- und
Funktionalreformen schufen viele
"Grauzonen" im politisch-administra
tiven System Ostdeutschlands und be
dingten, daB dessen Problemverarbei
tungsfahigkeit erst langsam das
Niveau erreichte, das erforderlich war,
urn auf den Problemdruck angemessen
reagieren zu konnen, Dabei kam der
Raumplanung als ubergeordneter,
uberortlicher und zusammenfassender
Planung fur die raumliche Ordnung
und Entwicklung der Lander und ihrer
Teilraurne mit ihrer Koordinierungs
funktion von Beginn an eine wichtige
Aufgabe bei der Problembewaltigung
zu. Insbesondere die mittlere Ebene
der raumlichen Planung, die Regional
planung, hatte eine Schliisselfunktion
hierbei, konnte aber nur sukzessive an
Gestaltungskraft gewinnen.

Die Raumplanung war bemuht, schnell
auf den Handlungsbedarf zu reagieren.
Die gesetzlichen Grundlagen wurden
ziigig geschaffen, Programme auf Lan
desebene gab es im Rahmen von Vor
schaltgesetzen bereits seit 1991/92
bzw. als erste Generation von Pro
grammen in den Jahren 1993 und
1994. Und in den ostdeutschen Lan
dern ist es in einem vergleichsweise
kurzen Zeitraum gelungen, die Regio
nalplanung - ahnlich wie die Landes
planung - institutionell zu etablieren
und zu festigen. Regionalplanung ist
zwischen Ende 1991 und 1993 bzw.
faktisch teilweise Anfang 1994 in den
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ostdeutschen Landern iiberwiegend in
Formen institutionalisiert worden, die
den Landkreisen und kreisfreien Stad
ten (teilweise auch kreisanghorigen
Stadten und Gemeinden) weitgehende
Handlungs- und Entscheidungsmog
lichkeiten einraumen, In Thiiringen
und Brandenburg wurden Regionale
Planungsgemeinschaften geschaffen,
in Sachsen und Mecklenburg-Vorpom
mern Regionale Planungsverbande,
die in der Regel von Landkreisen und
kreisfreien Stadten (in Thiiringen auch
von kreisangehorigen Gemeinden iiber
20 000 Einwohner) gebildet wurden
(vgl. Tab. 1).

Lediglich Sachsen-Anhalt entschied
sich zunachst fur eine staatliche Orga
nisation der Regionalplanung (bei der
Mittelinstanz), hat sich im novellierten
Landesplanungsgesetz jedoch auch zur
Regionalplanung durch Planungsver
bande bekannt. Bis 1998 wurden die
Landkreise und kreisfreien Stadte dort
an der Regionalplanung lediglich iiber
einen Regionalen Planungsbeirat bzw.
regional gegliederte Arbeitskreise als
.Llntereinheiten" der Regionalen Pla
nungsbeirate beteiligt. Fur die Aufstel
lung des Regionalplans war nur deren
Benehmen erforderlich.

Die fachlichen Arbeiten zu den
Regionalplanen werden von unter
schiedlichen Stellen durchgefiihrt. In
Sachsen-Anhalt waren es die Mittelbe
horden (Regierungsprasidien) in Mag
deburg, Halle und Dessau. In Sachsen
und Brandenburg verfugen die Ver
bande iiber eigene Regionale Pla
nungsstellen, deren Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Regionalpla
nung von den Landern getragen wer
den. In Thuringen ist es das Landesver
waltungsamt als Mittelbehorde mit
seinen drei Referatsbereichen bzw.
AuBenstellen in den Regionen, und in
Mecklenburg-Vorpommern sind es die
Amter fur Regionalplanung als
der obersten Landesplanungsbehorde
nachgeordnete Amter, derer sich die
Verbande bedienen. Bei der Aufstel
lung der Regionalplane sind die Ver
bande diesen Stellen gegeniiber wei
sungsbefugt.

Die Gremien der Planungsverbande
entsprechen in der Regel den iiblichen
Organisationsmustern mit oberstem
Entscheidungsgremium (z.B. Pla
nungsversammlung), einer .Kemgrup
pe" der wichtigsten regionalen Ent
scheidungstrager, die starker in die
laufenden Arbeiten eingebunden sind
und Vorentscheidungen treffen, sowie
beratenden Gremien oder Mitgliedern,
die organisierte Interessen vertreten.

Interessant sind Regelungen zur Ver
meidung von Ungleichgewichten: In
Brandenburg sind Biirgermeister von
Gemeinden iiber 10 000 Einwohnern
qua Amt Regionalrate. Zudem soll ein
ausgewogenes Verhaltnis stadtischer
Verdichtungsgebiete und landlicher
Gebiete bei der Zusammensetzung der
Regionalversammlung beachtet wer
den. In Thiiringen und Sachsen-Anhalt
gibt es Regelungen zur angemessenen
Beteiligung von kreisangehorigen Ge
meinden. In Mecklenburg-Vorpom
mern darf keines der Mitglieder eines
Regionalen Planungsverbandes mehr
als 30 % der Stimmanteile besitzen.

2.2 Stand der Regionalplanung

Planentwiirfe sind in einem vergleichs
weise kurzen Zeitraum in allen Bun
deslandern vorangetrieben worden.
Dabei ist von Bedeutung, daB sich die
Regionalplanung vielerorts von Be
ginn an auf engagierte und motivierte
Planer stiitzen konnte, die bereits tiber
umfangreiche Erfahrungen in der (Ter
ritorial- )Planung verfugten, mit den
raumlichen Gegebenheiten ihrer Re
gionen vertraut waren und eine erhohte
Sensibilitat fur die Befindlichkeiten
der Bevolkerung besaBen.

Aufgrund dieser Voraussetzungen war
mit einer schnellen Erarbeitung und
Verabschiedung einer .crsten Genera
tion" von Regionalplanen gerechnet
worden. Allerdings lagen Mitte 1998
dennoch nur funf verbindliche Regio
nalplane als raumliche Gesamtplane
vor (vgl. Tab. 2 und Abb. 1): Regiona
les Raumordnungsprogramm Mittleres
Mecklenburg/Rostock, Regionales
Raumordnungsprograrnm Westmeck
lenburg, Regionales Entwicklungspro-
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Tabelle 1
Regionalplanung in den ostdeutschen Landern

Brandenburg Mecklenburg- Sachsen Sachsen- Thiiringen
Vorpommern Anhalt*

Trager der Regionale Planungs- Regionaler Planungs- Regionaler Planungs- Landesregierung Regionale Planungs-

Regionalplanung gemeinschaft verband (im Benehmen mit gemeinschaft
dem Regionalen
Planungsbeirat)

Griindung 1993 1992 1992 (1992) 1991

Erarbeitung Regionale Planungs- Amt fur Raumord- Regionale Planungs- Obere Landespla- Obere Landes-

des Regional- stelle (eine Pla- nung und Landes- stelle beirn nungsbehorde (fur planungsbehorde

planentwurfs nungsstelle je planung (ein Amt Staatlichen Umwelt- jeden Regierungs- (Landesverwaltungs-
Verband) je Region) fachamt (eine Pla- bezirk) amt, Referatsgruppe

nungsstelle je mit vier Referenten-
Verband) bereichen bzw, drei

"AuBenstellen")

Organe Regional- Verbandsversamm- Verbandsversamm- - Planungsversarnm-
versammlung, lung, Verbandsvor- lung, Planungsaus- lung, Prasidium (mit

Regionalvorstand stand (mit Verbands- schuB, Verbands- dern Prasidenten),
(mit Vorsitzendem) vorsitzendem) vorsitzender Ausschusse, dabei:

PlanungsausschuB
(fur den regionalen
Raumordnungsplan),
StrukturausschuB (fur
Stellungnahmen),
weitere Ausschusse
(fur fachlich oder
raumlich begrenzte
Planungsaufgaben)
moglich

Weitere Ausschusse (fur fach- Ausschtisse (i. d. R. Geschaftsstellen der Regionaler Planungs- Regionaler

Einrichtungen lich oder raumlich Planungsausschuls, Regionalen Planungs- beirat (Mitglieder Planungsbeirat
begrenzte Planungs- Verwaltungsaus- verbande durch Vertretungs- (Vertretung der
autgaben; z. B. schutl); Regionaler korperschaften der kreisangehorigen
Wirtschaft, Natur, Planungsbeirat (Ver- Landkreise und kreis- Gemeinden und
Umwelt) tretung organisierter freien Stadte gewahlt); sonstiger organisier-

Interessen); in regional gegliederte ter Interessen)
Rostock: Verbands- Arbeitskreise als
sekretar (irn Auftrag .Llntereinheiren"
des Verbandsvor- der Regionalen
sitzenden) Planungsbeirate

Mitglieder des a) Regionalrate: a) Landrate a) Landrate - a) Landrate

Hauptorgans der "geborene Mitglieder" b) Oberburgermeister b) Oberburgerrneister b) Oberbtirgermeister

Regionalen Planungs- (Landrate, Ober- c) Weitere Vertreter c) Weitere Verbands- der kreisfreien Stadte

gemeinschaft bzw. burgermeister, (von den Stadtverord- rate (von den Kreis- c) Burgermeister der

des Regionalen Btirgermeister der netenversammlungen tagen und Stadtverord- kreisangehorigen

Planungsverbandes Gemeinden tiber und Kreistagen netenversammlungen Gemeinden tiber
IO 000 Einwohner) gewahlt) gewahlt) 20 000 Einwohner
sowie "gewahlte Mit- d) Ubrige Mitglieder
glieder" (von den (von den Vertretungen
Kreistagen bzw. der Landkreise und
Stadtverordneten- kreisfreien Stadte
versammlungen gewahlt)
gewahlt)
b) Weitere Mitglieder
mit beratender Funk-
tion als Vertreter orga-
nisierter Interessen

Sonder- Bei der Wahl der Keines der Mitglieder - Die Halfte der Vertre- FUr die Wahl der

bestimmungen Regionalrate solI darf mehr als 30 % ter von Landkreisen Vertreter der Land-

ein ausgewogenes der Stimmanteile im Regionalen Pla- kreise konnen die

Verhaltnis stadtischer besitzen nungsbeirat ist auf kreisangehorigen

Verdichtungsgebiete Vorschlag von kreis- Gemeinden

und landlicher Gebiete angehorigen Gemein- Vorschlage machen

beachtet werden den zu wahlen

* Die neue Regelung naeh novelliertem Landesplanungsgesetz ist nieht berucksichtigt

Quelle: lOR e. V. und Lehrstuhl fur Raumordnung, TO Dresden
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gramm Dessau, Regionales Entwick
lungsprogramm Halle und Regionales
Entwicklungsprogramm Magdeburg.
Teilweise werden diese Regionalplane
inzwischen jedoch bereits wieder fort
geschrieben. Ein durchgangiger Inhalt
der Fortschreibungen ist dabei die
Ausweisung von Raumen bzw. Stand
orten von Windkraftanlagen, hinzu
kommen Gebiete des Rohstoffabbaus
und die Einarbeitung landschaftsrah
menplanerischer Grundlagen (in
Mecklenburg-Vorpommern). Mit der
Novellierung der landesplanerischen
Grundlagen in Sachsen-Anhalt sind
auch dort weitere Anpassungen der
Regionalplanung zu erwarten.

Eine Reihe von Planen und Teilplanen
wurde bereits im Jahr 1994 im Entwurf
weitgehend fertiggestellt bzw. durch
die Planungsverbande beschlossen,
jedoch vor den damaligen Wahlen
nicht mehr in den Kabinetten der Lan
der (Sachsen-Anhalt, Thuringen) be
schlossen. Dies ist ein Indikator dafilr,
daB Verzogerungen vielfach nur be
dingt an der Planung auf der regiona
len Ebene lagen. Sie waren haufiger
auf die abschlieBende Behandlung auf
der Landesebene (z. B. langwierige
Ressortabstimmungen) zuruckzufuh
reno

2.3 Erarbeitung von Regionalplanen

In vielen Fallen entwickelten sich Lan
des- und Regionalplanung parallel zu
einander. Dadurch konnten Aufstel
lungsprozesse beschleunigt werden.
Hinderlich fur die Regionalplanung
war jedoch, daB die Landesebene im
Gegensatz zur ihren starken inhalt
lichen und organisatorischen Vorga
ben den ProzeB der Erarbeitung von
Regionalplanen zunachst nur bedingt
vorstrukturierte.

So wurden in Sachsen und Mecklen
burg-Vorpommern in den Jahren 1993/
94 zwar Leitlinien fur die Regionalpla
nung erarbeitet, die Regionalplanung
setzte jedoch fruher ein. 1m Fall von
Rostock erfolgten die Bearbeitung des
Regionalplans und die Ausarbeitung
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der Leitlinien zur Erarbeitung von Re
gionalplanen etwa zeitgleich.

Fehlende Vorgaben von seiten der
Landesplanung wurden u. a. dadurch
kompensiert, daB die an der Erarbei
tung der Regionalplane Beteiligten ein
hohes MaB an Kreativitat und Ideen
reichtum (u. a. im Aufgreifen von The
men und in der Bearbeitung fachlicher
Ziele) entfalteten. Ahnliches gilt ins
besondere auch fur die Fachkapitel, da
sich die Regionalplanung kaum auf
fachplanerische Konzepte stutzen
konnte. Dies bot einerseits bessere
Chancen, selbst auf die Fachplanungen
einzuwirken, erforderte aber auch ei
nen erhohten planerischen Aufwand.
Der Ideenreichtum fuhrte im Ergebnis
dazu, daBin Einzelfallen Diskrepanzen
zwischen Regionalplanen sowie zwi
schen der Landes- und der Regional
planung aufgetreten sind. Dadurch
sind nicht selten Spannungsfelder ent
standen.

Einerseits wird dabei von seiten der
Lander bemangelt, daBRegionalplaner
zu vieI .nach oben" schauten und auf
Unterstiltzung warteten, andererseits
wird kritisiert, daB die Plane - wenn
die Regionalplanung selbstandig
agierte - nicht immer den Vorstellun
gen bzw. Erwartungen des Landes ent
sprochen batten. In Konsequenz des
sen wurden Korrekturen verlangt.
Plane - wie im Fall von Rostock 
wurden nur mit Auflagen genehmigt.
Oder die Planungsverbande erhielten
- wie in Sachsen - die Empfehlung,
noch vor der Fertigstellung von Plan
entwurfen nachtraglich Korrekturen
vorzunehmen. In Brandenburg ent
stand zudem - eher ungewollt und
durch die Spezifika des engeren Ver
flechtungsraumes urn Berlin bedingt 
anfangs Verwirrung durch die Berlin
Umland-Planung in den Regionen. So
wurden Z. B. neue Siedlungskategorien
geschaffen, ohne den Regionen die
Unterschiede zu den zentralortlichen
Kategorien zu erlautern. Diese Bei
spiele zeigen im Hinblick auf den Pro
zeB der Erarbeitung von Regionalpla
nen, daB das "Gegenstromprinzip"
auch innerhalb der Raumplanung gera
de in Umbruchsituationen einer erhoh
ten Aufmerksamkeit bedarf.

3 Inhalte und Methodik

3.1 Aufgaben

Die Regionalplanung hat in den einzel
nen Landern ein unterschiedlich weit
gespanntes Spektrum an Aufgaben:
Zum Kembereich der Regionalpla
nung gehoren die Aufstellung, Fort
schreibung, Anderung und Erganzung
der Regionalplane. Daruber hinaus ist
als weitere Aufgabe der Verbande in
Sachsen ausdrticklich die Beteiligung
an Planungen Dritter als Trager offent
licher Belange (z. B. bei der Bauleit
planung und bei Raumordnungs
verfahren) erwahnt, Ahnliches gilt ftir
Thuringen, wo sich die Landesregie
rung jedoch teilweise die Zustimmung
zur Ubernahme von Aufgaben vorbe
halten hat und wo es - ahnlich wie in
Mecklenburg-Vorpommem - eine Be
grenzung auf Faile gibt, die sich min
destens auf einen Mittelbereich bezie
hen bzw. die von regionaler Bedeutung
sind. Hinzu kommt in Sachsen die Ver
antwortung fur die Aufstellung von
Braunkohlen- und Sanierungsplanen.
In Sachsen-Anhalt wirkt die staatliche
Regionalplanung an dieser Aufgabe le
diglich mit, ahnlich wie in Branden
burg, wo die Planung selbst einem Re
ferat im zustandigen Ministerium
obliegt.

In Brandenburg kommt noch eine Be
sonderheit hinzu: Dort mussen Kom
munen Z. B. vor der Erarbeitung ihrer
Bauleitplanung die Ziele und Erforder
nisse der Raumordnung abfragen. Da
bei wirken jedoch nicht die Regional
verbande mit. Zustandig sind vielmehr
die Regionalreferate des Ministeriums
als AuBenstellen. Insofem ist das fruh
zeitige "Transportieren" regionalpla
nerischer Ziele zu diesen staatlichen
Stellen von hochster Bedeutung fur
ihre Umsetzung. Auf ErlaB des fur die
Genehmigung von Bauleitplanen zu
standigen Ministeriums sind die Ver
bande als Trager offentlicher Belange
beteiligt, hatten aber selbst hierfur 
aufgrund ihrer begrenzten personellen
und finanziellen Ressourcen - zu
nachst nicht uberall die Zustimmung
des fur die Raumordnung zustandigen
Ministeriums erhalten.
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Tabelle 2
Stand der Regionalplanung in Ostdeutschland (Junl 1998)

Gesamtplline Teilplane bzw, Planteile
bei Fortschreibungen

Regionalplline Rechts- Geneh- Beteili· Vor- Rechts- Geneh- Beteili· Vor-
verbind- migungs- gungs- entwurf verbind- migungs- gangs- entwurf
Iichkeit entwurf entwurf Iichkeit entwurf entwurf

Regionalplan Havelland-Flaming X

Regionalplan I Prignitz Oberhavel X X X-

Regionalplan Lausitz-Spreewald X X

Regionalplan Oderland-Spree X X

Regionalplan Uckermark-Barnim X X X-

Reg. Raumordnungsprograrnm
Mecklenburgische Seenplatte X

Reg. Raumordnungsprogramrn
Mittleres Mecklenburg! Rostock X Fs

Reg. Raumordnungsprograrnm
Vorpornmem X

Regionales Raumordnungs-
programrn Westmecklenburg X

Regionalplan
Chemnitz-Erzgebirge X

Regionalplan
Oberes ElbtallOsterzgebirge X

Regionalplan
Oberlausitz-Niederschlesien X

Regionalplan Stidwestsachsen X-

Regionalplan Westsachsen X-

Regionales
Entwicklungsprograrnm Dessau X Fs

Regionales
Entwicklungsprogramrn Halle X Fs

Regionales Entwicklungs-
prograrnm Magdeburg X Fs

Regionaler Raumordnungsplan
Mittelthtiringen Fs X

Regionaler Raumordnungsplan
Nordthtiringen Fs X

Regionaler Raumordnungsplan
Ostthuringen Fs X

Regionaler Raumordnungsplan
Sudthuringen Fs X

X: unmittelbar vor dem jeweiligen Entwurfsstadium bzw. dem zugehorigen BeschluB
X-: weiter vom Vorentwurfsstadium zurtick
Fs: Fortschreibung eines rechtsverbindlichen Planteils bzw. Erganzung

Quelle: lOR e. V. und Lehrstuhl ftir Raumordnung, TV Dresden
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Stand der Regionalplanung in Ostdeutschland (Stand: Juni 1998) Allerdings ist zu bedenken, daB Stel
lungnahmen zu den Bauleitplanungen
der Gemeinden aufwendig sind. Und
selbst in Hillen, in denen man sich
- wie in einigen Regionen Sachsens 
ausfiihrlich hiermit beschaftigte, war
nicht gewahrleistet, daB die Hinweise
der Regionalplanung bei den Geneh
migungsstellen auch herausgehobene
Wirkungen in dem Sinne zeigten, daB
sie Entscheidungen wesentlich mitbe
stimmten.

3.2 Inhaltliche Schwerpunkte

Inhaltlich wurde die Festlegung von
zentralen Orten durch die Regionalpla
nung in der Regel vorrangig betrieben
(vorgezogene Teilplane in Thuringen
und in Brandenburg, zeitweise geplant
in Sachsen). Die Ausweisung von zen
tralen Orten konnte auf Planerseite un
mittelbar an Traditionen der Erarbei
tung von Siedlungsstrukturkonzepten
im Rahmen der Territorialplanung an
knupfen, Die Zentrale-Orte-Thematik
erregte - erwartungsgemaf - groBe
Aufmerksarnkeit bei den kommunalen
Akteuren, da sich hieraus Argumente
fur die Genehmigungsfahigkeit von
Bauvorhaben ergaben oder finanzielle
Vorteile fur Kommunen ableiten lie
Ben. Letzteres ist z. B. bei der Beruck
sichtung der zentralortlichen Funktio
nen im kommunalen Finanzausgleich
in Mecklenburg-Vorpommem der Fall
(vgl. Tab. 3 und 4).

Stand der Reglonalplanung In Ostdeutschland 1m Junl 1998

•
Rechtsverb ind liche Gesamtplane mit Teilfonschreibung
(unterschiedli che Entwurfssladlen)

Rechtsverbindliche Gesamtplane

D
D

••D

Rechtsverbindliche Teilplane in der Fortschre ibung,
restliche Teilpliine ats BeteiligungsentwUrfe vorliegend

Rechtsverbindliche Teilpliine. restliche Teilpl ne irn
Beteiligungs· bzw Vorentwurfsstadium oder davor

Gesamlpl ne ats Genehmigungsentwurfe
oder unm ittelbar davor

Gesamtplane 1mBeteil igungsverfahren
oder unminelbar davor

Gesarntplane im Vorentwurfsstadium

Grenze der Planungsregion
Landesgrenze
Bundesgrenze

Stand der Grenzen : 1.1.1998

Die Ausweisung von Zentralen Orten
loste Verteilungskonflikte aus, die von
der Planung nur schwer zu bewaltigen
waren und gewohnlich einen langen
DiskussionsprozeB erforderten. Hat
man dabei auf Landesebene bereits
durch die Schaffung von zentralort
lichen Kooperationsforrnen (z. B.
durch Festlegung von Stadteverbun
den oder kooperierenden Zentralen Or
ten) aus der Argumentationsnot eine
Tugend gemacht, so hat man auch auf
der Regionalebene Ideenreichtum ent
wickelt, urn Konsens unter den Ge
meinden zu schaffen: So wurden zum
Beispiel in Mecklenburg-Vorpom
mem - als ,,konsensfindungsorientier
te" neue Kategorie - landliche Sied-
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Tabelle 3
Ubersleht fiber zentralortliche Gliederungen in den ostdeutschen Landern

Brandenburg Mecklenburg- Sachsen Sachsen- Thuringen
Vorpommem Anhalt

Stufung Oberzentrum Oberzentrum Oberzentrum Oberzentrum Oberzentrum

Mittelzentrum mit - - - - - - - -- - Mittelzentrum mit Mittelzentrum mit
Teilfunktionen eines Teilfunktionen eines Teilfunktionen eines

Oberzentrums Oberzentrums Oberzentrums

Festlegung dureh Mittelzentrum Mittelzentrum Mittelzentrum Mittelzentrum Mittelzentrum
die Landesplanung

Festlegung dureh Grundzentrum mit Mittelzentrum mit - -- - - Grundzentrum mit Teilfunktionales
die Regionalplanung Teilfunktionen eines Teilfunktionen Teilfunktion eines Mittelzentrum

Mittelzentrums Mittelzentrums

Grundzentrum Unterzentrum Unterzentrum Grundzentrum Unterzentrum

Kleinzentrum Landliche Zentralorte Kleinzentrum - - - - - Kleinzentrum

Sonderfonnen Mittelzentrum in Oberzentrum oberzentrale, mittel- Doppelzentrum
Funktionsteilung Greifswald / zentrale und unter- (auf der unteren

Stralsund zentrale Stadte- Stufe)
verbunde, koope-
rierende Zentrale
Orte, Siedlungs-

schwerpunkte

Quelle: lOR e. V. und Lehrstuhl fur Raumordnung, TV Dresden

Tabelle 4
Ausgewiihlte Ergiinzungsansiitze in den Finanzausgleichsgesetzen der Bundeslander

Erglinzungs- Zentralitlit Schiller Blider-/ Beviil- Stra8en Statio- Sozial- Fllichen
ansatze Kurort kerung nierung lasten

Baden-
Wiirttemberg S S N S

Bayern N N

Brandenburg S

Hessen N N N N N S

Mecklenburg-
Vorpommern N

Niedersachsen S

Nordrhein-
Westfalen N N S

Rheinland-
Pfalz N N N N N N

Saarland N N N N N N

Sachsen S

Schleswig-
Holstein N N

Thiiringen S S

S: Sonderansatz, N: Nebenansatz innerhalb des Schliisselzuweisungssystems

Quelle: DIW 1993 (auf der Basis des Gemeindefinanzberichts 1993)
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lungsschwerpunkte in die Diskussion
gebracht oder privilegierte Umlandge
meinden (als Siedlungsachsenend-/
-schwerpunkte) zur funktionsteiligen
Erganzungsplanung (z. B. im Fall von
Gewerbegebieten) in Ordnungsraumen
ausgewiesen.

Auf das ausgepragte Sicherungsbe
diirfnis von Entwicklungsmoglichkei
ten zunickzufuhren war auch die Aus
weisung von Orten mit besonderen
Ordnungs- und Entwicklungsfunktio
nen, die vor allem die Wohn-, Gewer
be- und Erholungs- bzw. Fremdenver
kehrsfunktion betrafen. In Thiiringen,
wo diese Orte in einem iiberfachlichen
Teilplan verbindlich festgelegt wur
den, wird bei der Aufstellung der rest
lichen Planteile jedoch bereits wieder
davon Abstand genommen. Ange
sichts der weitgehenden Verwirk
lichung dieser Funktionen und des
rucklaufigen Wachstums ist die Regio
nalplanung nun bestrebt, sich starker
auf die zentralen Orte zu konzentrieren
und weitere Konkurrenzen durch zu
satzliche Orte fur Wohn- und Gewer
befunktionen zu vermeiden.

Fachliche Ziele wurden bisher von der
Regionalplanung in den ostdeutschen
Landern mit unterschiedlicher Intensi
tat und Akribie behandelt. Regional
planer griffen zum Beispiel Themen
auf, die nicht bereits durch "starke"
Fachplanungen bearbeitet werden oder
deren Bearbeitung ihnen per Gesetz
iibertragen wurde. Wichtige Themen,
mit denen sich die Regionalplanung
auseinandersetzte, waren und sind zum
Beispiel die Sicherung oberflachenna
her Rohstoffe, der Hochwasserschutz,
Freizeiteinrichtungen, das Thema
Windenergie (an der Kiiste und in den
Mittelgebirgen). Zudem nimmt man
sich der Konversionsproblematik und
der okologischen Sanierungsproble
matik an. Und schlieBlich stellt das
Thema Natur und Landschaft einen
Schwerpunkt regionalplanerischer
Aufgabenstellungen dar. Dabei setzt
man sich in Sachsen insbesondere mit
der Frage der Integration der Land
schaftsrahmenplanung in die Regio
nalplanung (Primiirintegration) aus
einander, Erwiihnenswert ist zudem
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das Thema Kulturlandschaftspflege,
das mit sehr viel Engagement im Rah
men der Regionalplanung betrieben
wird. Es wird dabei u. a. versucht,
einen Beitrag zur Erhaltung typischer
und kulturlandschaftspragender Sied
lungsformen zu leisten. Insbesondere
im Rahmen der Braunkohleplanung (in
Sachsen) bieten sich zudem Chancen,
Regionalplanung auch im Diskurs iiber
grundlegende soziale und okonomi
sche Fragen einer Region als gewichti
gen Partner zu etablieren und mit ihren
Gremien Foren fur die Losung konkre
ter Probleme zu schaffen.

3.3 Methodik

Angesichts der besonderen Begriin
dungszwange der Regionalplanung in
der offentlichen Diskussion in Ost
deutschland bemiihte man sich von Be
ginn an, die regionalplanerischen Ziele
moglichst detailliert und umfassend
durch Analysen und Daten abzusi
chern. Die Nachvollziehbarkeit der Ar
gumentation wurde dabei immer wie
der als ein wichtiger Aspekt ins Feld
gefiihrt. Auch hierbei entwickelte man
in der Vergangenheit viel Kreativitat,
So wurden zum Beispiel generelle Ab
wagungsregeln fur die Regionalpla
nung aufgestellt (z. B. hinsichtlich der
Festlegung von Vorrang- und Vorbe
haltsgebieten in Sachsen), Freiraum
konzepte wurden nicht nur in den ein
zelnen Bundeslandem, sondern auch in
unterschiedlichen Regionen desselben
Bundeslandes mit jeweils eigenen me
thodischen Ansatzen erarbeitet. Zu
dem wurde teilweise nur das in Regio
nalplanen festgelegt, was bereits
fachplanerisch gesichert war bzw. ge
sichert werden konnte. Durch die Be
schrankung auf quasi-nachrichtliche
Ubernahmen verschenkte die Regio
nalplanung jedoch viel Gestaltungs
und Steuerungspotential (vgl. Tab. 5).

Man entwickelte allerdings auch sehr
viel Geschick im adressatenorientier
ten Umgang mit Methoden, z. B. bei
Punktbewertungen fur die Einstufung
von Zentralen Orten oder die "Vertei
lung" von Wohneinheiten auf Gemein
den. Teilweise versuchte man, durch

Moderation zwischen den Stadten und
Gemeinden - z. B. in Mecklenburg
Vorpommern - Akzeptanz fur die
planerischen Festlegungen bzw. ,,zu
ordnungen" von zulassigen Wohnein
heiten zu finden.

Durch Darlegung der jeweiligen Aus
weisungskriterien wurde zum einen
den regionalen Gegebenheiten Rech
nung getragen und zum anderen die
Nachvollziehbarkeit gegeniiber ande
ren Planungstragern erhoht. Allerdings
gab es dabei auch AnlaB zur Kritik.
Die Methoden waren teilweise von ei
nem naturwissenschaftlich-mathema
tischen Determinismus gepragt und
nur bedingt fur eine inhaltlich-argu
mentative Auseinandersetzung geeig
net. Zudem lieBen die regionalplaneri
schen Unterlagen nur selten die im
PlanungsprozeB geaulierten Anregun
gen und Bedenken seitens der an der
Planung Beteiligten erkennen.

Orientierungswerte fur die Bauleit
planung stieBen bei den Gemeinden
auf wenig Gegenliebe. Insbesondere
die Ermittlung von Orientierungswer
ten anhand der Einwohnerentwicklung
war umstritten. Eher akzeptiert wurde,
wenn der Bedarf an neuen Wohnein
heiten auch nach dem Nachhol- und
Auflockerungsbedarf eingeschatzt und
auf die Gemeinden der Ordnungsrau
me "verteilt" wurde. Dies lag nicht zu
letzt daran, daB weder die Gemeinden
noch die Raumordnung darauf vorbe
reitet waren, neue Planungskonzepte
zu entwickeln, die im Unterschied zu
den vorhandenen Ansatzen nicht auf
die raumliche Verteilung von Wachs
tums- sondern von Schrumpfungspro
zessen orientiert waren.

Insgesamt hat die methodische Sorg
falt, mit der Plane vielerorts erarbeitet
wurden, und das Bemiihen um eine
klare Kennzeichnung des Bindungs
grades der Aussagen von Regionalpla
nen, d. h. der Ziele und Grundsatze der
Raumordnung, dazu beigetragen, die
Aussagekraft und Anwendbarkeit von
Regionalplanen erheblich zu erhohen,
Dies fuhrte aber auch zu einem hohe
ren Planungsaufwand, zu einer .Ver
wissenschaftlichung" von Planungs
ansatzen und teilweise zur Uber-
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Tabelle 5
Ausweisungskriterien von Vorrang- (VR) und Vorbehalts- (VB) bzw. Vorsorgegebieten (VS) fUr Natur und Landschaft
in ausgewlihlten ostdeutschen Regionalplanen

Regionalplan Vorranggebiet Vorbehalts- bzw. Vorsorgcgebiet

Regionalplan VR fur Natur und Artenschutz VS fur Natur- und Artenschutz:
Havelland-Flaming · NSG, Kern der VR (N) · festgesetzte LSG (N)
(Entwurf) · Feuchtgebiete nationaler Bedeutung (N) · LSG im Verfahren (N)

· Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (N) · Artenschongebiete (einzelne Standorte (N)

· Gebiete geschiitzt nach EG- Vogelschutzrichtlinie (Nenachnchtliche Ubernahrne)
(International Bird Areas) (N)

· Lebensraume seltener und vom Aussterben bedrohter
Arten auBerhalb von Schutzgebieten gemiiB § 32
BbgNatSchG i.Y.m. § 20c BNatSchG

(Nenachrichtliche Ubernahrne)

Regionalplan VR Naturschutz und Landschaftspflege: VB Naturschutz und Landschaftspflege:
Chemnitz- · Talgebiete · Ziele und raurnliche Konkretisierung wie bei VR
Erzgebirge · Teichgebiete Narurschutz und Landschaftspflege, jedoch .raumllch
(Entwurf) · Waldgebiete wesentlich weiter gefaBt und von vergleichsweise

· Heckengebiete geringerer Wertigkeit"

· Wiesengebiete (Begriindung zu 4.3.1)

· Moorgebiete

· Bergkuppen und Hohenrticken

· Abbaugebiete

· Vorkommensgebiete

Regionalplan VR Natur und Landschaft: VB fiir Natur und Landschaft:
Oberes Elbtal / · fachrechtlich gesicherte sowie geplante Schutzgebiete · hohe naturraumliche Strukturvielfalt
Osterzgebirge (Naturpark, bestehende und geplante NSG) · Bruckenfunktion zwischen VR Natur und Landschaft
(Entwurf) · okologische Verbundstrukturen und Pufferzonen urn · Erhaltenswerte Lebensraume aus Griinden des Arten-

fachrechtlich gesicherte Schutzgebiete und Biotopschutzes auBerhalb VR Natur und Landschaft
(Begriindung zu 4.4.1) · Pufferzonen urn VR Natur und Landschaft

(Begriindung zu 4.4.1)

Regionalplan VR Natur und Landschaft: VB Natur und Landschaft:
Westsachsen · Teilaspekt Schutz! Erhalt: · Teilaspekt Schutz! Erhalt:
(Entwurf) - Reale Bedeutung fur den Biotopschutz - Bedeutung fiir den Biotopschutz

- Reprasentanz - Bedeutung fiir den Artenschutz
- Reale Bedeutung fiir den Artenschutz - Pufferzonen
- Erforderliche Schutzabstande - Landesplanerische VB fiir Natur und Landschaft
- Landesplanerische VR Natur und Landschaft entsprechend allen anderen Ausweisungskategorien
- Fachrechtliche Information beziigl. festgesetzte, - Fachrechtliche Information beziigl. festgesetzten,

einstweilig gesicherte oder geplante NSG einstweilig gesicherten oder geplanten LSG, soweit

· Teilaspekt Entwicklung: andere Ausweisungskriterien zutreffen
- Biotopentwicklungspotential in verritztem Gebiet · Teilaspekt Entwicklung:
- Biotopentwicklungspotential in unverritztem Gebiet - Biotopentwicklungspotential

(Begriindung zu 4.4.1) (Begriindung zu 4.4.1)

Regionales VR Naturschutz und Landschaftspflege: VS Naturschutz und Landschaftspflege:
Raumordnungs- · Nationalpark · Naturparke
programm · NSG: bestehende, einstweilig gesicherte und geplante · LSG
Mecklenburgische · geschiitzte Biotope einschlieBlich der Niedermoor- · Biotopkomplexbereiche auf der Grundlage der Biotop-
Seenplatte bereiche gemaf § 2 NatSchG M-V komplexkartierung des Landesamtes fur Umwelt und
(Entwurf) (Begriindung zu 4.4.(1) und (2)) Natur, daneben

· FluBtalmoore nach regionalplanerischer Abwiigung

· einstweilig gesicherte und geplante Schutzgebiete
auBerhalb der VR

· Aufnahme weiterer, aufgrund der naturraumlichen
Ausstattung geeigneter Flachen nach Abwagung mit
anderen Anspriichen der Raumnutzung (zu Erweiterung
eines Naturparks)

(Begriindung zu 4.4.(1) und (2))
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Tabelle 5 (Fortsetzung)

Regionalplan Vorranggebiet Vorbehalts- bzw. Vorsorgegebiet

Regionales VR Naturschutz und Landschaftspflege: VS Naturschutz und Landschaftspflege:
Raumordnungs- · Nationalpark, Kemzone · Nationalpark auBerhaib der Kemzone
programm Mittleres · NSG · Naturparke
Mecklenburg/ · geschtitzte Biotope · LSG
Rostock · geschtitzte Landschaftsbestandteile · Seen-, Teich, FlieBgewiisseriandschaften und

· Naturdenkmale FluBtaimoore, soweit nicht VR
(4.3(1)) · charakteristische Kulturlandschaften mit wertvoller

Naturausstattung oder mit bes. Bedeutung fur eine
landschaftsgebundene Erholung

· Feuchtgebiete von intemationaler Bedeutung
(4.3(2))

Regionales VR Natur und Landschaft: VS Natur und Landschaft:
Entwicklungs- · allgemein: Schutz von okologisch wertvollen Bereichen · Nennung von Einzelstandorten ohne weitere
programm Halle · Nennung von Einzelstandorten ohne weitere Schutz- Schutzkategorie

kategorien (2.3.5)
(2.2.1.5)

Regionales VR Natur und Landschaft: VS Natur und Landschaft:
Entwicklungs- · allgemein: Schutz von okologisch wertvollen Bereichen · bestehende LSG
programm · Nationalpark · geplante Erweiterung von LSG
Magdeburg · Biospharenreservat bzw. Entwicklung · vorgesehene LSG

dazu i. Z. m. NSG · Europiiisches Vogeischutzgebiet

· Naturpark · GroBtrappenschongebiet

· ausgewiihite Landschaften (zeichnerisch nicht ausgewiesen)

· bestehende NSG · Biospharenreservat Schutzzonen I-IV

· einstweilig sichergestellte NSG (2.3.5)

· geplante NSG

· EinschluB von geplanten bzw. einstweilig sicher-
gesteIlten Erweiterungen und EG- Vogelschutzgebiet

Regionaler VR Natur und Landschaft: VB Natur und Landschaft:
Raumordnungsplan · NSG · LSG
Nordthuringen · einstweilig gesicherte NSG · Naturpark
TeilB · ggf. GLB · uberortliche Bedeutung fur den Arten- und Biotopschutz
(Entwurf) · ggf.FND Kriterien aus dem Bereich der abiotischen Schutzgtiter und

· Bereiche mit seltenen BOden des Landschaftsbildes, z.B. Retentionsvermogen der

· Kembereiche/Schwerpunktgebiete von bzw. innerhalb Landschaft, Qualitat des Landschaftsbildes, Einstufung als
regionalenlr okologischen/r Verbundsysteme/n naturliche Uberschwemmungsflache, abfluBverziigemde

(Begrtindung zu 6.4) Wirkung vom Waldvegetation, regional bedeutsame
klimatische Leitbahn als teilraumliche Funktion
(Begrtindung zu 6.5)

Regionaler VR fur Natur und Landschaft: VB ftir Natur und Landschaft:
Raumordnungsplan · besonders schutzwtirdige und somit nachhaltig zu · mindestens uberortliche Bedeutung fur den Arten- und
Ostthtiringen sichemde Naturraumpotentiale von in der Regel Biotopschutz, fur die nattirlichen Schutzgtiter und! oder
TeilB mindestens regionaler Bedeutung" das Landschaftsbild
(Entwurf) · bestehende NSG, GLB, FND, l8c-Biotope bzw. · Ausweisungsgrundlagen und Auswahlkriterien analog

Biotopkomplexe zu Vorranggebieten· geplante NSG und FFH-Gebiete, soweit nach Abwa- (Begrtindung zu 6.5)
gung regionalplanerisch akzeptiert

· groBfliichige Pufferzonen urn naturschutzrelevante
Flachen, von Gebieten mit Biotopentwicklungspotential
bzw. -bedarf sowie von fur andere nattirliche Schutz-
guter relevanten Flachen unabhangig von spezieIlerem
Naturschutzstatus

(Begrtindung zu 6.4)

NSG =Naturschutzgebiete; LSG =Landschaftsschutzgebiete; GLB =Geschtitzter Landschaftsbestandteil; FND =Flachenhaftes Naturdenkrnal;
FFH = Flora-Fauna-Habitat; ROV = Raumordnungsverfahren)

Quelle: lOR e. V. und Lehrstuhl fur Raumordnung, TV Dresden
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frachtung von Planentwiirfen. So ist es
nicht verwunderlich, daB bei einer Be
fragung von Burgermeistern einer Re
gion in Thuringen im Jahr 1994 keiner
der Befragten den vorgelegten Regio
nalplanentwurf annahemd vollstandig
gelesen hatte. Vielfach hat man not
wendige Vorarbeiten auch durch exter
ne Gutachter erarbeiten lassen. Die
Verlagerung von Arbeiten auf Exteme
scheint jedoch - Angaben von Planem
zufolge - haufig nicht zu den erwarte
ten Ergebnissen gefuhrt zu haben und
hat eine gewisse "Gutachtenmiidig
keit" verursacht.

4 Erfahrungen

4.1 EinfluB der Landesebene

Die Erfahrung zeigt, daB die Landes
ebene in allen Landern - ob mit einer
kommunal oder staatlich orientierten
Regionalplanung - einen relativ star
ken EinfluB auf die Regionalplanung
hat. Dies kann in einer Situation des
Umbruchs durchaus sinnvoll sein, in
der Strukturen einem permanenten
Wandel unterliegen und in denen die
Landesebene Vorteile im Hinblick auf
die Sicherung und bessere Durchset
zung raumplanerischer Ziele und MaB
nahmen bieten kann.

Der EinfluB der Landesebene macht
sich bemerkbar zum einen bei der Or
ganisation: Man denke in diesem Zu
sammenhang an AuBenvertretungen
des Landes als Quasi-Mittelinstanz auf
regionaler Ebene in Brandenburg. Es
wurde eine Zeitlang damit gerechnet,
daB diese AuBenstellen auch fur die
Ausarbeitung der Regionalplane zu
standig wiirden. Heute ist hier in ge
wissem MaBe eine Personal- und Mit
telkonkurrenz zur Regionalplanung
festzustellen. Weiterhin denke man an
die erforderliche Zustimmung zur
Ubemahme von Aufgaben durch die
Regionalplanung in Thilringen und
Brandenburg oder an die .Zwitterposi
tion" der Planer (zwischen staatlichen
und kommunalen Stellen) in Mecklen
burg-Vorpommem in den Amtern fur
Raumordnung und Landesplanung und
in Thiiringen im Landesverwaltungs
amt. Auch in Sachsen konnen sich die
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Regionalplaner von dieser Zwitterstel
lung zwischen Landesplanung und
Planungsverbanden nicht vollig frei
machen.

Zudem ist eine starke inhaltliche Vor
strukturierung durch die Landesebene
festzustellen. Hier besteht allerdings
eine interessante Differenziertheit in
den Ansatzen - selbst innerhalb der
einzelnen Lander: Die Plane der Lan
desebene sind teilweise "ordnungsla
stig", Ein Schwergewicht der Planung
lag zunachst auf der Erarbeitung von
Siedlungsstrukturkonzepten, der Fest
legung von zentralen Orten und der
Ausweisung von Vorrang- bzw. Vor
behaltsgebieten (z. B. fur Naturschutz,
Landschaftspflege, Trinkwasser, Erho
lung, Rohstoffgewinnung). Gleich
wohl treffen Ordnungsstrategien in
den Abstimmungen mit Fachplanun
gen und Gemeinden nicht selten auf
Widerstand. Sie werden dabei teilwei
se entscharft und in ihrer Steuerungs
kraft reduziert.

Verdichtungs- bzw. Ordnungsraume
stehen im Mittelpunkt von raumplane
rischen Ansatzen, Raumordnerische
Ansatze definieren die raumliche Ent
wicklung, auch in den landlich struk
turierten und dunn besiedelten Bun
deslandern Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommem, uberwie
gend von den Themen der grofistadti
schen Zentren her (z. B. Werften,
Mull, Rohstoffe, Freiraumsicherung,
Erholung). Eigenstandige Strategiean
satze fur den landlichen Raum bleiben
diffus. Konzepte der integrierten land
lichen Entwicklung in Brandenburg
werden von der Landwirtschaft getra
gen. Das Konzept der dezentralen
Konzentration als Leitbild fur eine
Strategie zur Entwicklung peripherer
Raume insbesondere in Brandenburg
verknupft die Entwicklung "in der Tie
fe des Raumes" eng mit den erhofften
Entwicklungsimpulsen von Berlin,
bleibt in seinen Ergebnissen zur kon
kreten Umsetzung bisher jedoch un
scharf.

Traditionelle Instrumente der Raum
ordnung werden allerdings auch mit
neuen Inhalten verbunden. Dies gilt in
besonderem MaBe fur das Konzept der

zentralen Orte. So werden in Meck
lenburg-Vorpommem zentralortliche
Funktionen im kommunalen Finanz
ausgleich berucksichtigt. In Sachsen
werden zentralortliche Funktionen
teilweise von Stadte- und Gemeinde
verbunden gemeinsam wahrgenom
men. Die Ausweisung von zentralen
Orten verfolgt eine Strategie, die nicht
nur auf hierarchische Steuerung setzt,
sondem vor allem auch Kooperation
zwischen Kommunen initiiert, wenn
der bauliche Zusammenhang oder eine
funktionale Erganzung der zentralort
lichen Funktion dies ermoglichen und
dadurch eine bessere Versorgung der
Bevolkerung erreicht werden kann.

Ziele der Raumordnung sind auf die
Forderung interkommunaler Koopera
tion gerichtet. So gibt es in einigen
Bundeslandern (z. B. in Sachsen) Ziel
aussagen, die eine einvemehmlich ab
gestimmte Bauleitplanung bzw. eine
Lasten-Nutzen-Verteilung bezuglich
gewerblicher Vorhaben vorschreiben,
wenn diese auch in Umlandgemeinden
des jeweils "berechtigten" zentralen
Ortes zugelassen werden sollen. Uber
Landergrenzen hinweg versucht die
Raumordnung, Konzepte fur Berlin
und den engeren Verflechtungsraum
sowie den Raum Halle-Leipzig zu ent
wickeln, in denen wesentliche Eck
punkte der zulassigen Entwicklung in
den jeweiligen Teilraumen definiert
werden.

Zudem rucken handlungs- und koope
rationsorientierte Konzepte immer
haufiger in das Zentrum von Raumord
nungsstrategien und verandern damit
auch die Regionalplanung: Initiativen
der Raumordnung zielten zum Beispiel
auf eine Koordination der Forderpoli
tik einzelner Lander abo So wurde im
Jahr 1994 in Sachsen ein interministe
rieller AusschuB gebildet, der uberpru
fen sollte, inwieweit staatliche Forder
mittel an den Zielen des Landes
entwicklungsplans ausgerichtet wer
den. Daruber hinaus war der AusschuB
bemuht, einen Oberblick tiber den F6r
dermitteleinsatz und seine Effizienz zu
gewinnen. Inzwischen gibt die Landes
planung Stellungnahmen zu allen gro
Beren Investitionen des Freistaats abo
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In Thuringen wurde die Bedeutung
von Handlungsprogrammen besonders
herausgestellt, bezeichnenderweise
aber uberwiegend vom Land getragen.
So wurden bereits fruh Regionale Ent
wicklungskonzepte (REK) initiiert, die
insbesondere an spezifischen Problem
schwerpunkten ansetzten. In Sachsen
Anhalt wurde eine ahnliche Initiative
zur Erarbeitung von Regionalen Ent
wicklungskonzepten gestartet, die je
doch - im Unterschied zu Thuringen 
landesweit und flachendeckend ange
legt war und faktisch zur Bildung der
aktuellen Regionalplanungsregionen
beitrug. Regionale Entwicklungskon
zepte sollten hier in besonderem MaBe
- wie im ubrigen in den anderen Bun
deslandern in allgemeinerer Form
auch - dazu beitragen, den Fordermit
teleinsatz auf regionaler Ebene zu ko
ordinieren und auf der Basis eines
Abgleichs lokaler Entwicklungsvor
stellungen sachadaquat, zielgruppen
orientiert und regional angepaBt zu
biindeln.

In Sachsen wurden zunachst in ausge
wahlten Kommunen Landesentwick
lungsprojekte durchgefuhrt, in deren
Rahmen die Raumordnung in Stadten
und Gemeinden in peripheren und be
sonders strukturschwachen Raumen
konkrete MaBnahmen finanziell unter
stutzte. Seit 1997 werden tiber eine
spezifische Richtlinie (FR-Regio) Re
gionale Entwicklungskonzepte gefor
dert. Die Landesplanung hat sich
inzwischen mehrfach zur Weiterent
wicklung der Regionalplanung in
Richtung auf eine Regionalentwick
lung bekannt.

Ein Beispiel fur die Handlungsorien
tierung der Raumplanung, das bereits
in den ersten Jahren nach Etablierung
der Planungssysteme Bedeutung er
langte, ist die Braunkohleplanung. Sie
legt nicht nur Grenzen fur Abbauge
biete und Rekultivierungsflachen fest,
sondem setzt sich auch mit MaBnah
men zur sozialvertraglichen Umgestal
tung in Braunkohlegebieten insgesamt
auseinander.

Ein weiteres Beispiel, das zeigt, daB
die Regionalplanung sich nicht nur auf
die .Jdassischen" Handlungsfelder be
schrankt, ist schlieBlich in Branden-
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burg zu verzeichnen. Dort setzt man
sich in einer Planungsregion mit Pro
blemen des Arbeitsmarkts auseinander
und hat von seiten der Regionalpla
nung in Zusammenarbeit mit anderen
relevanten Akteuren eine regionale
Strategie zur Bewaltigung von Ar
beitsmarktproblemen entwickelt.

4.2 Regionalplanung und Kommunen

Institutionell ist die Regionalplanung
- auch in den Fallen kommunaler Tra
gerschaft - haufig durch eine "struktu
relle Distanz" zwischen den Kommu
nen als Entscheidungstragern oder
Betroffenen und den fur die fachliche
Ausarbeitung der Regionalplane zu
standigen Planungsstellen gekenn
zeichnet. Damit kann - zumindest in
direkt - eine "Staatslastigkeit" der
Regionalplanung verbunden sein. Dies
kann unter den Bedingungen Ost
deutschlands Vor- und Nachteile ha
ben.

Mit Vorteilen war dies bisher jedoch
nur dann verbunden, wenn man die
Moglichkeiten zur friihzeitigen Ein
fluBnahme auf die Bauleitplanung und
die engere Verbindung zu den Geneh
migungsbehorden in Betracht zieht.
Vorteilhaft erwies sich die Distanz zu
Kommunen dann, wenn die Regional
planung quasi als "Schiedsgericht"
oder fachliche Beratungsinstanz Aner
kennung fand, z. B. in Fallen, in denen
Gemeinden - aus Unvermogen oder
Gewohnheit - hilfesuchend auf Vorga
ben der Planung warteten oder wo Ge
sprache zur Losung von Stadt-Urn
land-Problemen festgefahren waren. In
diesen Fallen ermoglichte die Regio
nalplanung den Gemeinden, die eine
detaillierte Planung oder Regelung von
auBen (bzw. von oben) erwarteten, ihre
Vorstellungen in die Rahmenvorgaben
der Regionalplanung einzuordnen, die
Genehmigungsfahigkeit von Planun
gen einzuschatzen (zumal wenn Be
griindungen durch Orientierungswerte
untersetzt wurden), eine Konsensbil
dung tiber ihre eigenen Vorstellungen
zu erreichen, gegebenenfalls aber auch
noch tiber eigene Spielraume zu ver
fugen.

Nachteile sind hingegen wesentlich
wahrscheinlicher. Die Praxis hat ge
zeigt, daBsie vor allem dann auftraten,
wenn die Regionalplanung zu abstrakt
blieb oder "top-down" agierte und die
strukturelle Distanz damit weiter fe
stigte. So ist zum Beispiel zunachst
eine eher maBige Beteiligung der Ge
meinden an der Aufstellung von Re
gionalplanen festzustellen gewesen.
Dabei sollte man allerdings beriick
sichtigen, daB mit zunehmender Kon
kretisierung der Regionalplanung auch
die Betroffenheit und somit das Inter
esse sowie die Mitwirkungsbereit
schaft der Kommunen an der Regio
nalplanung stieg. Eine wichtige Rolle
spielten in diesem Zusammenhang die
Regionalen Entwicklungskonzepte,
die eine Problembearbeitung unabhan
gig vom hierarchischen Aufbau des
Planungssystems zulieBen. Da die Re
gionalplanung an der Erarbeitung von
Regionalen Entwicklungskonzepten
zumeist nicht federfuhrend, sondem
nur gleichberechtigt mitwirkte, eroff
nete sich die Moglichkeit, die Distanz
zwischen der Regionalplanung und
den Kommunen abzubauen.

Erfahrungen zeigen zudem, daB die
Kontaktintensitat zwischen Kommu
nen und Regionalplanung die Wahr
nehmung der Raumplanung durch Ge
meinden und Landkreise wesentlich
beeinfluBt. Daher sind auch kommuna
le Organisationsmodelle der Regional
planung auf eine intensive Pflege der
Beziehungen zu den Kommunen ange
wiesen, denn Regionale Planungsstel
len wurden nicht selten als Teil der
staatlichen Planung wahrgenommen,
selbst wenn sie ausschlieBlich im Auf
trag von Verbanden arbeiteten. Die
AuBenwirkung definierte sich dabei
zumindest teilweise als Funktion der
Kontakte mit den Kommunen. In die
sem Zusammenhang spielt die Aufga
benstruktur der Regionalplanung eine
nicht zu unterschatzende Rolle: In
Brandenburg bieten sich zum Beispiel
mehr solcher Kontaktmoglichkeiten
fur die Referate des fur die Raumord
nung zustandigen Ministeriums auf
grund der Zustandigkeit fur die Mittei
lung von landesplanerischen Zielen an
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die Kommunen als fur die Regional
planung.

4.3 Verhaltnis zu Fachstellen

Analog zu den Gemeinden hat auch die
Zusammenarbeit mit den Fachstellen
einen wichtigen Stellenwert fur die
Regionalplanung. Diese stellen der
Regionalplanung das unverzichtbare
Grundlagenmaterial zur Verfugung
und sind fur die Umsetzung der in den
Regionalplanen enthaltenen fachpla
nerischen Inhalte zustandig.

Zu den Rahmenbedingungen der
Raumordnung in Ostdeutschland ge
harte in diesem Zusammenhang insbe
sondere in den ersten Jahren ihres Be
stehens, daB einige Fachplanungen
"nachhangend" waren. Diese Tatsache
hatte Vor- und Nachteile: So boten
sich zwar einerseits grolsere Gestal
tungsmoglichkeiten fur die Regional
planung, andererseits fehlten der
Raumplanung aber auch die erforder
lichen fachlichen Grundlagen, die
dann z. T. von ihr selbst zusammenge
tragen werden muBten. Dies erschwer
te die Verwirklichung des Anspruchs
der Regionalplanung, eine langerfristi
ge Orientierung mit fachplanerischer
Akzeptanz zu entwickeln.

Das Verhaltnis zwischen Regionalpla
nung und Fachstellen ist in hohem
MaBe davon abhangig, inwieweit die
Interessen, Ziele und Erwartungen bei
der Planungen ubereinstimmen. Kon
flikte resultierten bei der Regionalpla
nung in Ostdeutschland entweder
daraus, daB Fachplanungen wie Land
wirtschaft, Wasserschutz, Rohstoffab
bau sowie Naturschutz untereinander
verschiedene und miteinander nieht zu
vereinbarende raumliche Nutzungsan
spruche stellten und von der Regional
planung die Durchsetzung jeweils ih
rer eigenen Vorstellungen erwarteten,
was diese jedoch nicht leisten konnte.
Oder es kam zu Konflikten, da die
Fachplanungen generell wenig Ver
standnis fur den regionalplanerischen
Ansatz einer ubergeordneten, fach
ubergreifenden und gesamtraumlichen
Planung aufbrachten.
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In diesem Sinne wird von der Regio
nalplanung beklagt, daB einige Fach
planungen - wie etwa Naturschutz und
Landschaftspflege - versuchten, selbst
iiberfachliche Aussagen zu treffen,
wobei deren weitgehende Ubernahme
in die Regionalplane erwartet werde.
Wtirden andererseits die landschafts
planerischen Inhalte - wie etwa in
Sachsen durch die Primarintegration 
unmittelbar in die Regionalplanung
integriert, dann sehe sieh die Regional
planung von seiten des Wirtschafts
ressorts dem Vorwurf einer zu restrik
tiven Planung ausgesetzt, welche die
wirtschaftliche Entwicklung behin
dere.

Die Regionalplanung kann dieses
Dilemma selbst kaum auflosen. Die
Erfahrung zeigt, daBdie Akzeptanz der
Regionalplanung davon abhangt, wie
hoch die anderen Planungstrager den
Abstimmungsbedarf einschatzen und
eine Koordinierung durch die Regio
nalplanung wunschen bzw. zulassen.
Positiv kann sich dabei die raumliche
Nahe bzw. die institutionelle Einbin
dung von Fachplanungstragern in Ar
beitskreise der Raumplanung auswir
ken. So werden in Thuringen zum
Beispiel fachplanerische Vorgaben in
gemeinsamen Arbeitsgruppen erarbei
tet und tiber Beirate der Planungsver
bande vertieft. In Sachsen kam es zu
einer engen Kooperation zwischen der
Landesplanung und dem Verkehrsres
sort im Hinblick auf die Ausarbeitung
eines raumordnerischen Fachplans
Verkehr. Es ist zu erwarten, daB dies
auch .atmospharische'' Auswirkungen
auf die Regionalplanung haben wird.

Es kann davon ausgegangen werden,
daB sieh das Verhaltnis zwischen Re
gionalplanung und Fachstellen mit zu
nehmendem Austausch und Planungs
fortschritt weiter einspielt. Ohne eine
entsprechende fachliche Einbindung
wird die Regionalplanung nicht ihrem
eigentlichen Auftrag gerecht werden
konnen, eine ubergeordnete Planung
zu betreiben. Wie beim Verhaltnis zu
den Gemeinden kommt es darauf an,
moderierend zwischen den einzelnen
Fachbereiehen zu wirken sowie das
raum- und fachubergreifende Anliegen
der Regionalplanung zu vermitteln und

umzusetzen. Nur wenn dies von ande
ren Planungen erkannt und berucksich
tigt wird, hat die Regionalplanung eine
Chance, die fur ihre Funktion .notwen
dige Akzeptanz zu erreiehen.

5 Perspektiven

5.1 Vonder Regionalplanung
zur Regionalentwicklung

Die Landes- und Regionalplanung hat
sich in einem relativ kurzen Zeitraum
in den ostdeutschen Landern etabliert.
In diesem Zeitraum ist es ihr gelungen,
inhaltliche Grundlagen fur die Gestal
tung raumlicher Entwicklungsprozesse
zu schaffen. Die Ansatze waren meist
durch ein eher restriktives und formal
inhaltliches Planungsverstandnis ge
pragt, das die Raumordnung und Re
gionalplanung im Mittelpunkt von
Regionalentwicklungsprozessen sah
und ihr die Rolle zuwies, tiber hierar
chische Entscheidungsstrukturen Re
gelungen zum Umgang mit Flache und
Flachennutzungen durchzusetzen. Da
mit reagierte sie vor allem auf den ho
hen Steuerungsbedarf, der Anfang der
90er Jahre durch Entwicklungen "auf
der grunen Wiese" iiberall in Ost
deutschland offenbar wurde.

Damit lief die Raumordnung jedoch
- ahnlich wie zuvor in den 70er Jahren
in der damaligen Bundesrepublik 
Gefahr, in eine Sackgasse zu geraten.
Der Zeitraum bis zur vollstandigen
Funktionsfahigkeit ihrer Instrumente
war zu groB, urn auf die fruhen und
umfangreichen Entwicklungen ange
messen reagieren zu konnen, Wenn
eine Planungsebene uberhaupt Chan
cen hatte, auf die Entwicklungen wirk
sam EinfluB zu nehmen, so war es die
Landesebene, denn die regionale Ebe
ne hatte ihre notwendigerweise zeit
aufwendige .Anlaufphase" genau zu
dem Zeitpunkt, als steuernde Regulati
ve am dringendsten gebraucht wurden.

Dies schmalerte die Reaktionsfahig
keit der Regionalplanung betrachtlich
und lief sie in den Augen der Adressa
ten nicht selten als .zahnlosen Tiger"
erscheinen. Und selbst dort, wo die
Regionalplanung staatlich organisiert
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war und auf ein tiber alle Ebenen
durchgangiges, in sich gesehlossenes
Konzept zuruckgreifen konnte, kam
sie in vielen Fallen zu spat, oder es
standen ihr zu wenige und zu wenig
wirksame Instrumente zur Verfugung,
urn die Negativentwieklungen vermei
den oder in grofierem Umfang eindam
men zu konnen, Dies bewirkte, daB
Adressaten im Laufe der Jahre immer
weniger Vertrauen in die Steuerungs
kraft der Regionalplanung setzten.

Gleichwohl sind von der ostdeutsehen
Regionalplanung wahrend der ersten
Halfte der 90er Jahre wiehtige Impulse
von der ostdeutsehen Landes- und Re
gionalplanung auf die Raumplanung in
der Bundesrepublik insgesamt ausge
gangen. Das Bemuhen urn begriffliche
Klarheit, die Erkenntnis, daB ange
siehts gravierender Probleme neue
Sehritte in inhaltlieh-methodiseher
Hinsieht notwendig waren, und das
BewuBtsein, daB Plane ein wiehtiges
reehtliches Instrumentarium sind, das
entsprechende Anforderungen an seine
Ausformung stellt, fuhrten zu einem
groBen Engagement ostdeutscher Pla
ner bei der inhaltlich-methodischen
Weiterentwicklung der Plane. Das
Aufgreifen neuer Themen, der Um
gang mit freiraumbezogenen Frage
stellungen, urn deren inhaltliche Inte
gration in den Regionalplan man sich
zum Beispiel insbesondere in Sachsen
bemuhte, und die Betonung von Fra
gen der interkommunalen Kooperation
sind offensichtliche Beispiele hierfiir.

Gleichwohl wurde - nicht zuletzt unter
dem EinfluB der Debatte in West
deutschland tiber diskursive und ko
operative Planung sowie tiber die
.Verschlankung" der Planung - relativ
schnell deutlich, daB die .Jdassischen"
Steuerungsinstrumente der Regional
planung nicht ausreichten und neue
Wege gesucht werden muBten, urn der
Raumplanung einen groberen Stellen
wert bei der Gestaltung regionaler Ent
wicklung zu verleihen.

Auch hier reagierten Landes- und Re
gionalplaner offen und kreativ. Vor al
lem von seiten der Landesebene kam
es in dieser Hinsicht zu Initiativen,
zum Beispiel die Forderpolitik zwi-
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schen den Ressorts unter Federftlhrung
der Raumordnung besser abzustim
men, der Raumplanung ein Mitspra
cherecht bei Entscheidungen tiber Of
fentliche Investitionen zu geben oder
konkrete Losungsansatze in raumlich
wirksamen Problemfeldern tiber das
landes- und regionalplanerische In
strumentarium mitzugestalten. Die Re
gionalebene setzte sich tiber ihre Pla
nungsaufgaben im engeren Sinne
hinaus in Einzelfallen mit Verkehrsfra
gen, Fragen des Rohstoffabbaus, der
Windenergie und der Freiraument
wicklung sowie mit der Problematik
von Einkaufszentren und Factory Out
let Centers oder auch mit der interkom
munalen Kooperation - zum Beispiel
bei der Ausgestaltung von Stadte
netzen und Stadteverbunden - sowie
der Arbeitsmarktpolitik auseinander.
Uberall, wo sie dies tat, konnte sie sich
in die aktuellen Debatten einbringen
und selbst als regionaler Akteur wirk
sam in Erscheinung treten.

1m Rahmen von regionalen Entwick
lungskonzepten war die Raumplanung
zudem nicht unwesentlich daran betei
ligt, daB sich Regionen eine adaquate
konzeptionelle Basis fur ihre weitere
Entwicklung und die Durchfuhrung
konkreter Einze1maBnahmen schaffen
konnten. Allerdings war die Initiative
hierzu tiberwiegend von der Landes
ebene und weniger von der Regional
planung selbst, die sich primar der
Erstellung von Regionalplanen zu wid
men hatte, ausgegangen.

Gleichwohl propagiert zum Beispiel
die Landesplanung in Sachsen, die Re
gionalplanung musse zu Regionalent
wicklung werden, Planer hatten daher
in Zukunft weniger die Aufgabe, Plane
zu erarbeiten, als Entwicklung zu initi
ieren und zu unterstutzen, Dies ist ein
deutliches Zeichen dafur, daB Regio
nale Entwicklungskonzepte (REK) in
der Zukunft in den ostdeutschen Lan
dern eine groflere Bedeutung erhalten
werden.

In welche Richtung dies gehen wird
und wer die Entwicklung tragt, ist zum
gegenwartigen Zeitpunkt noch kaum
abzuschatzen, Die Ansatze in den ein
zelnen Landern sind bisher unter-

schiedlich. Insbesondere in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thuringen wur
den Regionale Entwicklungskonzepte
mit groBem Engagement erarbeitet. In
diesen Landern wurden hierzu Richtli
nien erlassen, in Thiiringen wurde ihre
Erstellung bereits im Landesentwick
lungsprogramm verankert. In den Lan
dern ging man dabei unterschiedliche
Wege: Wahrend man in Thuringen
mehr als 20 regionale Entwicklungs
konzepte erarbeitete, die man an
besonderen Problemschwerpunkten
(z. B. der Uranbergbaufolgeproblema
tik oder der Verkehrsproblematik) ori
entierte, setzte Sachsen-Anhalt auf ei
nen flachendeckenden Ansatz mit der
Bildung von Kooperationsraumen,
Man erarbeitete eine Richtlinie, die
den Kommunen sehr detailliert be
schrieb, was Gegenstand eines REK
sein und welche Schritte man dazu
ausfuhren sollte. In Sachsen wiederum
verfolgt man einen problemorientier
ten selektiven Ansatz, tiberlaBt aber
uberwiegend den Kommunen die In
itiative, sich urn Fordermittel fur die
Erarbeitung von REK zu bemiihen.

Die Regionalplanung brachte sich in
den ProzeB als Schaltstelle, als Infor
mationspool und als Organisator von
interkommunalen Diskussionsprozes
sen ein. 1m Fall der Stadteverbunde in
Sachsen oder der regionalen Zusam
menarbeit in Stadtregionen war sie ste
ter Motor fur gemeinsame Initiativen
ihrer Adressaten sowie die Durchfuh
rung gemeinsamer Vorhaben. Aller
dings iibernahm sie selbst nirgendwo
Fuhrungsfunktionen in diesem ProzeB.
Dies ist urn so mehr verstandlich, als
die Raumplanung zwar den Rahmen
fur Regionale Entwicklungskonzepte
(REK) bot, jedoch in der Regel der
kommunalen Ebene die Entscheidung
tiberlieB, ob das Angebot des Landes
zur Unterstutzung bei der Erarbeitung
von Entwicklungskonzepten aufge
griffen wurde und welcher fachlichen
Unterstutzung man sich dabei bedien
teo

FaBt man erste Erfahrungen mit der
Erarbeitung von REK zusammen, so
ist festzuhalten, daB
- eine Besonderheit von REK in der

spezifischen und themenbezogenen
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Behandlung von regional bedeutsa
men Fragen liegt, die eine grofsere
DetaiUiertheit als die Regionalpla
nung zulabt,

- REK in erster Linie auf die Losung
von konkreten regionalen Proble
men orientiert sind, nicht hingegen
auf die Umsetzung bzw. Verwirkli
chung von Planen, in deren Zusam
menhang sie in §13 RaG erwahnt
werden,

REK nicht selten inhaltlich umfas
send, aber prozedural vielfach au
Berst defizitar angelegt wurden;
wahrend umfangreiche MaBnah
menkataloge erarbeitet wurden,
wurden die in der Region stattfin
den Kooperationsprozesse eher ver
nachlassigt;

MaBnahmenkataloge in Zeiten
knapper Kassen sowohl von Kom
munen als auch des Staates sehr
schneU zur Makulatur werden kon-
nen,

REK die Regionalplanung ergan
zen, sie jedoch nicht inhaltlich er
setzen konnen; eine direkte Bezie
hung zwischen beiden konnte u. a.
darin bestehen, daB die flexible
Handhabung von REK die intensive
Beteiligung einer Vielzahl regiona
ler Akteure erlaubt und damit
- sofern mit Inhalten der Regional
planung verbunden - auch die
Akzeptanz der Regionalplanung er
hohen konnte.

5.2 Weiterentwicklung

Die Erfahrungen mit der Regionalpla
nung in den ostdeutschen Landern sind
zweigeteilt. Positiv zu verzeichnen ist,
daBsich die Regionalplanung beispiel
haft urn Klarheit ihrer Aussagen und
urn ein systematisches Vorgehen bei
der Erarbeitung ihrer Plane bemuht
hat. Andererseits blieb die inhaltliche
Innovation und Erneuerung hinter den
Erwartungen zuruck. Vor diesem Hin
tergrund zeichnen sich eine Reihe von
Erfordernissen zur Weiterentwicklung
der Regionalplanung ab, die in den fol
genden Empfehlungen zusammenge
faBt werden konnen:
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- Bestatigte Plane liegen vielerorts zu
spat vor, urn steuemd auf die statt
findenden Entwicklungen in Ost
deutschland EinfluB zu nehmen. Es
kommt daher darauf an, bereits im
Vorfeld, wahrend des Planungspro
zesses, .regionale Vernunft" zu
wecken. Dies muB die Regionalpla
nung noch starker als bisher beach
ten.

- Regionalplanung soUte sich intensi
ver mit dem aktueUen Handlungs
bedarf und dem Handlungswillen
regionaler und lokaler Akteure (ein
schlieBlich Privater) auseinander
setzen, umsetzungsorientierte Pla
nungen bzw. Positivkonzepte
erarbeiten und adressatenorientierte
Beratungs- und Dienstleistungsan
gebote machen. Regionalplanung
muB eine Grundlage fur die Regio
nalentwicklung werden.

- Raumordnung soUte inhaltlich star
ker auf die Realisierung einer nach
haltigen Raumentwicklung hin ori
entiert werden und dabei an den
spezifischen Problemen der raumli
chen Entwicklung in der jeweiligen
Region ansetzen.

- Regionalplanung sol1te die Kom
munen besser in die Regional
planung einbinden. Teilraumliche
Planungen konnten dazu genutzt
werden, Planung vor art besser er
fahrbar zu machen und auf konkrete
Inhalte hin auszurichten. Hierbei
spielen z. B. auch Fragen der lang
fristigen Auswirkungen von MaB
nahmen und Einrichtungen auf
kommunale Haushalte oder die Be
urteilung rechtlicher Konsequenzen
der Raumordnung fur die Kommu
nen eine RoUe. Gerade hier hat die
Regionalplanung in der Vergangen
heit im Osten wahrscheinlich viel
Boden verschenkt, weil sie in diesen
Bereichen zu wenig Angebote ge
macht hat.

- Handlungsorientierte Ansatze sol1
ten anste11e der Erarbeitung abstrak
ter Leitbilder starker in den Vorder
grund genickt werden. Hierbei
spielt die inzwischen weit verbreite
te Skepsis gegentiber a11gemeinen
Leitbildern in Ostdeutschland eine
groBe RoUe. Dabei soUte a11erdings

eine aktionistische .Festivalisie
rung" von Regionalpolitik und -pla
nung vermieden werden.

- Landes- und Regionalplanung soll
ten enger mit der Forderpolitik
(z. B. im Rahmen regionaler Ent
wicklungskonzepte) verzahnt wer
den. DaB es (unterschiedliche) An
satzmoglichkeiten hierzu gibt,
zeigen Beispiele aus Sachsen, Sach
sen-Anhalt und Thuringen.

- Regionalplanung sol1te in verstark
tern MaBe teilraumliche Planungen
und Handlungskonzepte unter be
sonderer Mitwirkung der Trager der
Bauleitplanung sowie unter Einbin
dung von Fachplanungen und Priva
ten erarbeiten. Dabei sollte die Re
gionalplanung Moglichkeiten der
Moderation und des Regionalmana-

, gements - eventuell unter Einbezie
hung Externer - nutzen, jedoch un
ter den Rahmenbedingungen in
Ostdeutschland zunachst nicht
uberschatzen. Zum Management
bedarf es Manager mit Erfahrung in
Umbruchsituationen, die in recht
lichen Fragen versiert und in kom
munalwirtschaftlichem Denken ge
schult sind.

- Wichtig erscheint, daB Moderation
und Management vor art moglichst
kurzfristig zu konkreten Ergebnis
sen oder sichtbaren Verbesserungen
fuhren, urn die Vorteile z. B. von in
terkommunaler Kooperation erfahr
bar zu machen.

- Die Erforderlichkeit einer "Ver
schlankung" von Planen und die
angestrebte Umsetzungsorientie
rung sorgen fur Hochkonjunktur
von informellen Planungen und Re
gionalen Entwicklungskonzepten.
Schlanke Planung ist notwendig.
Das Bemuhen darum darf allerdings
nicht dazu fuhren, daB Regionalpla
ne inhaltsleer werden. Die Pragma
tik soUte auch nicht dazu fuhren,
daB die formellen Plane nur einen
Minimalkonsens darstellen und
Konflikte lediglich auf informellem
Wege "bewaltigt" werden.

- Regionalplanung sollte ihre Ziele
klarer formulieren und fur die
Adressaten leichter nachvollziehbar
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machen. Raumplanerische Ziele
und ihre Begrundungen wurden da
mit auch fur Genehmigungsbehor
den besser handhabbar werden.

Unbeschadet der regionalen und
Ianderspezifischen Verhaltnisse
sollte bei der Weiterentwicklung die
Chance genutzt werden, auf eine
starkere instrumentelle und metho
dische Vergleichbarkeit der Planun
gen bzw. Plane hinzuarbeiten. Dies
wird die Regionalplanung etwa in
landerubergreifenden Verdich
tungsraumen wie HallelLeipzig er
leichtern. Auch das novellierte
ROG weist in diese Richtung.

Zudem geht es urn die Zusammen
arbeit und Aufgabenteilung zwi
schen Landesplanung und Re
gionalplanung. Hierzu gehort
einerseits, daB die Landesplanung
den Steuerungsbedarf klarer artiku
liert. Andererseits sollte sie aber
auch regional differenzierte inhaltli
che und methodische Losungen der
Regionalplanung anerkennen und
zumindest in einer "ersten Runde"
fur verbindlich erklaren, urn die
Regionalplanung zu stiitzen. Eine
Evaluierung der ersten Generation
der Regionalplane und ihrer Urnset
zung konnte Hinweise auf methodi
sche und inhaltliche Weiterentwick
lungen zu einem spateren Zeitpunkt
geben.

Die wissenschaftliche Diskussion legt
bisher ein Hauptaugenmerk auf das
Verhaltnis der Raumplanung zu ihren
Adressaten. Dabei wird vorausgesetzt,
daB interne Prozesse reibungslos ver
laufen. Ein nuchterner Blick von auBen
in die Praxis zeigt jedoch, daBes intern
Konflikte gibt, die es zu bereinigen
gilt. Raumordnung hemmt sich haufig
durch interne Konkurrenzen selbst und
diskreditiert sich dadurch auch in ihrer
AuBenwirkung. Dies betrifft erstens
das Verhaltnis von Planungs- zu Ge
nehmigungsstellen, zweitens Disso
nanzen regionaler Planungsverbande
mit oberen oder unteren Raumord
nungsbehorden und drittens das Ver
haltnis von Land und Region generell.
Zu den Faktoren, die institutionelle
Probleme innerhalb der Raumplanung

RuR 5/6.1998

auslosen, gehoren z. B. Fragen nach
Kornpetenzspielraumen, Zustandig
keiten sowie personellen und finanzi
ellen Ressourcen. Eine grundsatzliche
Empfehlung lautet daher: Probleme in
nerhalb der Raumordnung sollten be
seitigt werden, urn eine erhohte Funk
tionsfahigkeit nach innen und eine
bessere Wirksamkeit nach auBenzu er
reichen.

Anrnerkung

* Der Beitrag greift inhaltlich-methodische
Aspekte einer Vntersuchung tiber die Regio
nalplanung in Ostdeutschland auf, die der
Autor im Jahr 1998 in Zusammenarbeit mit
W. Erbguth und R Koch im Auftrag der
Akademie fur Raumforschung und Landes
planung fertiggestellt hat.
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