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Vorbemerkung 

Die drei folgenden Beitri:ige sind die 
iiberarbeiteten und dabei gekiirzten Ar
beiten, die im Rahmen des vom Forder
kreis fur Raum- und Umweltforschung 
e. V. ausgeschriebenen Nachwuchswett
bewerbs 1998 ausgezeichnet wurden.
Das Rahmenthema dieses Wettbewerbs
lautete „Perspektiven der Verdichtungs
riiume ".

Comelia Lorenz vertiefte in ihrem Wett
bewerbsbeitrag Teile ihrer Diplomarbeit, 
in der sie die Entwicklungsperspektiven 
der Agglomerationsriiume Stuttgart und 
Hannover unter besonderer Beriicksich
tigung der vorhandenen Raumstrukturen 
und der administrativen Rahmenbedin
gungen untersuchte. Die Autorin priift 
die Eignung des Leitbildes der zentralen 
Konzentration fiir eine nachhaltige Ent
wicklung und die Ordnungsprinzipien 
Dichte, Mischung und Polyzentralitiit auf 
ihre Strategiefiihigkeit und arbeitet die 
Umsetzungsprobleme heraus, die im 
Spannungsverhiiltnis zwischen der kom
munalen Planungshoheit einerseits und 
der Notwendigkeit einer effektiven 

Cornelia Lorenz 

Regionalplanung im Verflechtungsbe
reich andererseits bestehen. Die Arbeit 
von Kai Bohme triigt zum Verstiindnis 
der schwedischen Planungsphilosophie 
und der Wesensziige der dortigen Regio
nalplanung bei und verdeutlicht beides 
am Beispiel der Region Stockholm. Seine 
Ausfiihrungen gelten dem Verhiiltnis zwi
schen Staat und Gesellschaft, der lnstitu
tionalisierung und Legitimierung der 
Rolle von Organisationen, Jnstitutionen 
und Eliten im politischen Prozess; seine 
Ausfiihrungen zur Straffung der Ebenen 
der Staats- und Kommunalverwaltung 
sowie zur Sti:irkung der kommunikativen 
Elemente in der Planung sprechen Sach
verhalte an, die auch in der deutschen 
Raumplanungsdiskussion zunehmendes 
Gewicht erhalten, wie auch verschiedene 
Artikel in den letzten Heften dieser Zeit
schrift belegen. Ariane und Corinna Cle

mens stel/en in den Mittelpunkt ihres 
Beitrages die „ in jeder Hinsicht ver
wirrende Umlandentwicklung" unserer 
Grofistiidte und das Phiinomen der 
Grenzziehung im suburbanen Raum: 

Grenzen zwischen verschiedenen Nut
zungen und Funktionen, zwischen Sied
lung und Freiraum, zwischen Agglome
ration und Landschaft. Die Autorinnen 
begriinden, dass Landschaftsgrenzen die 
Entwicklung neuer Muster der Wahrneh
mung und Bewertung von Stadt, Umland 
und Landschaft aufzeigen, aber auch ein 
starker als 
bislang von Prozess und Experiment 
gepri:igtes Selbstverstiindnis raumbezo
gener Planung fordem und Planung und 
Óffentlichkeit eine Chance eroffnen, mit
einander neue Formen des Umgangs mit 
dem Umland zu erproben. 

Mit der Veroffentlichung der drei Beitrii
ge, die aus den zahlreichen Wettbewerbs
arbeiten ais besonders beachtlich ausge
wahlt und mit Geldpreisen bedacht 
wurden, erhalten die jungen engagierten 
Autorinnen und Autoren die verdiente 
Moglichkeit, ihre Uberlegungen der 
F achoffentlichkeit vorzustellen. 

Klau, Becker 

Perspektiven der westdeutschen Verdichtungsraume 

Perspectives for Agglomerations in Western Germany 

Kurzfassung 

Der Siedlungsdruck auf die westdeutschen Agglomera

tionen wird ktinftig anhalten. Urn den damit verbunde

nen negativen Tendenzen zu begegnen, wurden die 

raumlichen Ordnungsprinzipien der Dichte, der Mi

schung und der Polyzentralitat entwickelt. Eine Umset

zung dieser Strategien ist nur durch eine Ebene moglich, 

die den sich ausweitenden Verflechtungsraum abdeckt. 

Daher muB eine Umorganisation der Regionalplanung 

stattfinden, die in enger Zusammenarbeit mit den Kom

munen Strategien zur Bewaltigung der Probleme entwik

kelt und die lnstrumente besitzt, diese Strategien durch

zusetzen. 
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Abstract 

The development pressure on agglomerations in the 

western part of Germany will continue into the future. ft 

was in order to counter the negative trends associated 

with this situation that the spatial order principles of 

settlement density, mixed uses and polycentrality were 

developed. However, these strategies can only be 

implemented through a tier of administration which 

covers the expanding conurbation in its entirety. 

Consequently, this calls for a reorganisation of the re

gional planning system in which strategies are 

developed in close co-operation with loca! authorities 

to overcome these problems and to equip it with the 

instruments it requires to implement these strategies. 
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1 Einleitung

In Deutschland leben etwa 53 %
der Gesamtbevolkerung in Verdich
tungsraumen.' Diese werden viel
fach als Wachstumsmotoren fur ihr
Umland gesehen. Der Erhalt ihrer
Funktionsfahigkeit ist daher, beson
ders im Zuge der zunehmenden in
ternationalen Wettbewerbe, eine
Grundvoraussetzung fur eine gesi
cherte wirtschaftliche und soziale
Entwicklung.

Gegenwartig sind in den westdeut
schen Agglomerationen jedoch
Entwicklungen zu beobachten, die
diese Funktionsfahigkeit beein
trachtigen konnten. Welche Tenden
zen sich in der raumlichen Ent
wicklung abzeichnen und welche
Zielvorstellungen vor diesem Hin
tergrund fur diese Raume entwickelt
wurden, soll im folgenden vorge
stellt werden.

Ein weiterer Teil des Beitrags befaBt
sich mit den notwendigen admini
strativen Voraussetzungen fur die
Umsetzung der raumlichen Entwick
lungsziele.

2 Allgemeine Tendenzen
der Entwicklung von
Verdichtungsraumen

Die raumliche Entwicklung verlauft
in den alten und in den neuen Lan
dern der Bundesrepublik sehr unter
schiedlich. Griinde hierflir sind zum
einen in der historischen Entwick
lung und zum anderen in den derzei
tigen differierenden wirtschaftli
chen Entwicklungstrends zu suchen.
Der vorliegende Beitrag beschrankt
sich auf die Betrachtung der alten
Bundeslander, da hier aufgrund der
nachfolgend geschilderten raumli
chen Entwicklungstendenzen ein
starker Handlungsdruck besteht.

In den alten Landern der Bundesre
publik wird die Raumentwicklung
maBgeblich durch drei Trends be
stimmt:
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- Zunahme der Siedlungsflachen

- Dekonzentrationsprozesse

- Raumliche Entmischungsprozesse

2.1 Zunahme der Siedlungsflache

Die zunehmenden Flacheninan
spruchnahmen fur Siedlungszwecke
resultieren aus dem zunehmen
den Bevolkerungswachstum. Dieses
Wachstum, welches iiberwiegend
auf Wanderungsgewinne zuriick
zuflihren ist, belauft sich nach
Schatzungen der Bundesfor-
schungsanstalt fur Landeskunde
und Raumordnung (BfLR) bis zum
Jahre 2010 auf rund 6 Mio. Perso
nen.' Diese Bevolkerungsgewinne
werden sich hauptsachlich auf die
groBen Agglomerationen im Westen
Deutschlands und deren Umlander
konzentrieren und sich dort in einer
Zunahme der Siedlungsflache nie
derschlagen."

Verstarkt wird dieser ProzeB durch
die steigenden Wohnflachenanspru
che von seiten der Bevolkerung und
Industrie. Die BfLR geht in ihrer
Raumordnungsprognose fur west
deutsche Raumordnungsregionen
mit groBen Verdichtungsraumen
von einem Anstieg der Wohnflache
von rund 4 m2 pro Person im Zeit
raum 1990-2010 aus.' Griinde fur
diese Zunahme sieht H. J. Kujath
insbesondere in der Wohlstandsent
wicklung."

Dariiber hinaus haben veranderte
Wohnformen und Haushaltsstruktu
ren ein Ansteigen der Siedlungsfla
che bewirkt. Die BfLR prognosti
ziert eine weitere Zunahme der Ein
und Zweipersonenhaushalte. Dem
gegeniiber steht ein Bedeutungsver
lust groberer Haushalte. Auch dieses
Phanomen schlagt sich in einer zu
nehmende Flacheninanspruchnahme
nieder.

Insgesamt ist eine Abnahme der
Wohndichte zu beobachten. Insbe
sondere im Umland der Agglomera
tionen nehmen die Ein- und Zwei
familienhauser zu. Das freistehende
Einfamilienhaus ist weiter die be
liebteste Wohnform.

2.2 Dekonzentrationsprozesse

Der zunehmende Siedlungsflachen
bedarf fuhrt zu einer flachenzehren
den, raumlichen Ausdehnung der
Agglomerationsraume in das Um
land. Dieser ProzeB der Suburbani
sierung ist seit einigen Jahrzehnten
in den alten Bundeslandern zu beob
achten. Ursachen der anhaltenden
Suburbanisierung sind die begrenz
ten Flachenreserven in den Stadten
und die hohen Boden- und Wohnko
sten in den Kernbereichen. Ein wei
terer Grund ist die Zunahme der in
nerstadtischen Umweltbelastungen.
Insgesamt verlagert sich das Sied
lungswachstum in immer weiter von
der Kernstadt entfernte Bereiche.

1m Zuge der Suburbanisierung sind
im Umland groBer Agglomerationen
vermehrt Dispersionstendenzen zu
beobachten. Von Dispersionspro
zessen ist die Rede, wenn in einer
Region die grofieren Stadte (Ober
oder Mittelzentren) als Standorte
von Bevolkerung und Arbeitsplat
zen einen Bedeutungs- und Funkti
onsverlust gegeniiber anderen Orten
mit niedriger Zentralitat erfahren."
Die Griinde hierflir sind wiederum in
der Flachenknappheit und in den
giinstigeren Bodenpreisen gerade in
den kleineren Orten zu suchen. Auf
grund der niedrigeren Bebauungs
dichten und dem grOBeren Erschlie
Bungsaufwand in den kleineren
Gemeinden nimmt die Siedlungsfla
che zu. Die mangelnde Ausstattung
mit Infrastruktureinrichtungen flihrt
zu einem hoheren Verkehrsaufkom
men.

2.3 Raumliche
Entmischungsprozesse

1m Zuge der Suburbanisierung ist in
den Agglomerationsraumen eine zu
nehmende raum-funktionale Ar
beitsteilung zwischen dem Kern und
dem Umland zu beobachten. In einer
ersten Phase dieser Suburbanisie
rung verlagerten sich die Wohn
standorte ins Umland der Agglome-
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rationen. Problematisch sind hier
zwei Aspekte. Verursacht durch die
graBen Entfernungen zwischen
Wohn- und Arbeitsort, steigt das
Verkehrsaufkommen an. Zudem
sind es meist die besserverdienen
den Bevolkerungsschichten, die von
dieser Abwanderung betraffen sind,
urn sich im Umland den Traum vom
eigenen Heim zu verwirklichen.
Eine starke Trennung der sozialen
Schichten ist die Folge.

Seit Beginn der 80er Jahre ist eine
zunehmende Suburbanisierung der
Arbeitsplatze zu beobachten. Zen
trale Standorte innerhalb der Kern
stadte werden zugunsten kostengiin
stiger und grollerer Grundstiicke im
Umland aufgegeben. Moglich wurde
dieser PrazeB durch die Neuerungen
im Transport- und Kommunikati
onswesen, die dazu fiihrten, daB
zentrale Standorte an Bedeutung
verloren.

Eine raumliche Verkniipfung der
Funktionen Wohnen und Arbeiten
ist im Zuge der Suburbanisierung
der Arbeitsplatze kaum erfolgt. Hin
zu kommt eine weitere raumliche
Trennung der Funktionen Versorgen
und ErholenlFreizeit. Diese Tren
nung resultiert einerseits aus der un
zureichenden Ausstattung der
Wohnstandorte mit Versorgungs
einrichtungen, andererseits ist sie
auf Verhaltensanderungen der Be
volkerung zuriickzufiihren, die so
wohl im Versorgungs- als auch im
Freizeitsektor stattfinden. Der Trend
geht hier zu graBen, kompakten Ver
sorgungs- und Freizeiteinrichtun
gen, die oft nur mit dem Pkw erreich
bar sind.

Ansteigende Verkehrsstrome und
die soziale Segregation einzelner
Bevolkerungsgruppen sind die Fol
gen.
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3 Nachhaltigkeit und
Dezentrale Konzentration
als Zielvorstellungen
fiir die raumliche Entwicklung
von Verdichtungsraumen

Die raumliche Entwicklung der
GraBstadtregionen muB angesichts
der zu beobachtenden negativen
Tendenzen mit den oben geschilder
ten okologischen und sozialen Fol
gen neu iiberdacht werden. Die in
diesem Zuge erarbeiteten Entwick
lungskonzepte betonen einhellig
das Prinzip der Nachhaltigkeit als
wichtigen Grundsatz fiir die zukiinf
tige Raumentwicklung.

Nachhaltigkeit, bezogen auf die
raumliche Entwicklung, zielt auf
einen sparsamen Umgang mit der
Ressource Boden sowie auf die Ein
dammung der gegenwartig weit ins
Umland reichenden regionalen Aus
tauschprazesse. Ansatzpunkte fiir
eine Umsetzung dieser Vorstellun
gen bietet vor allem die Stadtstruk
tUL Vor diesem Hintergrund wurde
vom Bundesministerium fiir Raum
ordnung, Bauwesen und Stadtebau
das Leitbild der .Dezentralen Kon
zentration" entwickelt.? Demnach
ist die wachsende Siedlungstatigkeit
so zu steuern, daB disperse Struktu
ren im Umland graBer Ballungsrau
me vermieden werden, indem im
Umland der graBen Agglomeratio
nen konzentriert sogenannte Entla
stungsorte geschaffen bzw. ausge
baut werden. Diese sollen sich zu
Orten mit eigenem Prafil entwik
keln, in denen die Funktionen
"Wohnen" und .Arbeiten" aufein
ander bezogen sind. Grundsatzliche
Ziele sind die Verringerung des Ver
kehrsaufkommens und die Reduzie
rung der Flachenneuinanspruchnah
me zum Schutz bestehender
Freiraume. Das Modell der dezentra
len Konzentration schafft in hoch
verdichteten Raumen durch die Star
kung von Mittelzentren und die
daraus resultierende Verkniipfung
von Wohn- und Arbeitsstandorten
kiirzere Wege und ermoglicht lei
stungsfahige OPNV-Angebote. 8

Daneben soll das Siedlungsstruktur
modell der .xiezentralen Konzentra
tion" die Neuinanspruchnahme von
Freiflachen fiir Siedlungszwecke
moglichst gering halten. Modell
rechnungen belegen, daB, im Ver
gleich zu den Modellen .xlezentrale
Konzentration" und .Konzentra
tion", die Siedlungsflacheninan
spruchnahme bei dem Modell der
"Dispersion" am grobten ist.?

4 Ausgewahlte Ma6nahmen
zur Umsetzung einer
zukunftsfahlgen
Siedlungsentwicklung
in Verdichtungsraumen

Wie bereits herausgestellt wurde,
bietet die raumliche Struktur der
Stadte wichtige Ansatzpunkte fiir
eine ressourcenschonende und um
weltvertragliche Stadtentwicklung.
In dieser Hinsicht sind die drei stad
tebaulichen Prinzipien der Dichte,
der Mischung und der Polyzentrali
tat von groBer Bedeutung.

Dichte meint im Stadtebau kompak
tere und dennoch qualitativ hoch
wertige bauliche Strukturen durch
Innenentwicklung, die ein Ausufern
der Siedlungen in die Flache verhin
demo Insbesondere an den Stadtran
dern und im suburbanen Raum kann
mit kompakteren baulichen Struktu
ren zu einer Reduzierung der Fla
cheninanspruchnahme beigetragen
werden.

So bietet beispielsweise die emeute
Nutzung gewerblich-industrieller
Brachflachen erhebliche Potentiale
fiir eine stadtebauliche Strategie der
Innenentwicklung im innerstadti
schen Bereich und kann zur Scho
nung von Freiflachen im AuBenbe
reich beitragen. In der Praxis werden
diese Moglichkeiten haufig nicht
umgesetzt, da Altlasten auf den Fla
chen befiirchtet werden.

Eine weitere Moglichkeit der Innen
entwicklung bietet die sogenannte
Nachverdichtung. Hiermit ist der
Ausbau von Dachgeschossen, Auf-
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stoekung bereits vorhandener Ge
baude und die bessere Ausnutzung
der vorhandenen Grundstucke ge
meint.

Die Arrondierung des Stadtrandes,
also die Bebauung bereits ausgewie
sener, jedoch noeh unbebauter FHi
chen am Stadtrand, ist ein weiterer
Aspekt der Strategie der Innenent
wicklung, mit deren Hilfe die Neuin
anspruchnahme von Flachen im Um
land verhindert werden kann. Diese
Art der Innenentwieklung ist jedoeh
nur dort sinnvoll, wo ursprung
liehe Planungen dieses Erganzungs
wachstum mit bedaeht haben und
die Infrastruktur dementspreehend
dimensioniert wurde.

Das raumliche Ordnungsprinzip der
Mischung bietet einen weiteren
wiehtigen Ansatz fur eine naehhalti
ge Stadtentwicklung. Nutzungs
misehung ist eine stadtebauliche
Zielvorstellung, die die funktionale
Misehung von Stadtquartieren (Ver
flechtung von Wohnen und Arbei
ten, Versorgung und Freizeit), die
soziale Mischung (nach sozialen
Einkommensgruppen, Haushaltsty
pen und Lebensstilgruppen) sowie
die baulich-raumliche Mischung
(Gestaltung) umfaBt.

Diese bauliche Mischung soli auf re
gionaler Ebene eine verkehrsmin
demde, energie- und flachensparen
de Stadt- und Siedlungsstruktur
ermoglichen. Hier wird besonders
die sinnvolle Zuordnung von Ar
beitsplatzen und Wohnstandorten
hervorgehoben, urn so Verkehr zu
vermeiden und einen starkeren Aus
bau des OPNV-Netzes zu ermogli
chen.

Zukunftig wird neben einer raumli
chen Zuordnung der Funktionen
Wohnen und Arbeiten insbesondere
der Erhalt der wohnungsnahen Ver
sorgungsstruktur verfolgt werden
mtissen. Die Anderungen in der
Struktur des Einzelhandels, der im
mer starker zu flachenintensiven
Einkaufszentren an stadtebaulich
nicht integrierten und vorrangig auf
den Kfz-Verkehr ausgerichteten
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Standorten tendiert, untergrabt die
bisher in Deutschland vorhandene
ausgeglichene Versorgungsstruktur.
Dies birgt die Gefahr einer weiteren
Verkehrszunahme im Versorgungs
verkehr. Urn diesem Phanomen ent
gegenzuwirken, mussen die Stadt
zentren gestarkt und die Ansiedlung
grofiflachiger Einzelhandelsprojek
te hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf die Einzelhandelsstruktur in den
Stadten uberpruft und gegebenen
falls verhindert werden.

Ob die Planung stadtebaulicher
Funktionsmischung zu einer nach
haltigen Stadtentwicklung fuhren
kann, ist unter Experten noch um
stritten. Erste Schatzungen deuten
darauf hin, daB die quantitativen
Wirkungen im Verkehrs- und Ener
giebereich nicht uberbewertet wer
den durfen. Eindeutig fur eine
Nutzungsmischung im Stadtebau
sprechen jedoch soziale Aspekte."

Die raumlichen Ordnungsprinzipien
Dichte und Mischung sind eng mit
dem Konzept der "Stadt der kurzen
Wege" verknupft, welches auf die
Vermeidung bzw. Reduzierung des
Verkehrs zielt. Der Vermeidungs
aspekt konzentriert sich in der Regel
auf den motorisierten Individualver
kehr und zielt auf eine Distanzver
ringerung zwischen Quelle und Ziel
einer Ortsveranderung. Gemeinsa
mer Ansatzpunkt der stadtebauli
chen Zielvorstellungen von einer
kompakten, durchmischten Stadt
und der Idee der "Stadt der kurzen
Wege" ist also der Anspruch, die
einzelnen Funktionen in den Stadten
verstarkt in eine raumliche Nahe zu
einander zu bringen.

Neben der Mischung und Dichte
bietet das raumliche Ordnungsprin
zip der Polyzentralitdt einen dritten
Ansatz fur die Umsetzung einer
nachhaltigen Siedlungs- und Stadt
entwicklung und zur Verhinderung
disperser Siedlungsstrukturen. Der
anhaltende Siedlungsdruck im Um
land der Stadte darf sich nicht
unkontrolliert in Form einer fla
chenhaften raurnlichen Dispersion
niederschlagen, sondern er muB

konzentriert in ausgewahlten Sied
lungsschwerpunkten gebundelt wer
den. Hans-Peter Gatzweiler stellt in
seinem Aufsatz "Metropolen oder
Mittelstadte?" zwei Dezentralisati
onsstrategien, die "stadtregionale
AuBenentwicklung" und die "stadt
regionale Innenentwicklung", vor."

Ftir den engeren Einzugsbereich der
Agglomerationen ist die "stadtre
gionale Innenentwicklung" rele
vant, die sich im Gegensatz zur
stadtregionalen AuBenentwicklung
auf den naheren Verflechtungsbe
reich bezieht. Fur diese Strategie
bieten sich vor allem solche Ge
meinden an, die ohne grobere Ein
griffe in Natur und Landschaft einen
Zuwachs an Wohnsiedlungsflache
vertragen, wo sich zusatzliche Infra
strukturaufwendungen in Grenzen
halten, die tiber eine gute OPNV-An
bindung an den Agglomerationskern
verfugen und die eine Mischung der
Funktionen .Wohnen" und .Arbei
ten" auszeichnet, so daB zusatz
licher Individualverkehr minimiert
wird. Eine polyzentrische Entwick
lung ftihrt nur dann zu den
gewunschten Entlastungstendenzen,
wenn diese Bereiche tiber notwendi
ge Infrastruktureinrichtungen ver
fugen und zusatzliche Verkehrsbe
ziehungen nicht entstehen.

Daraus resultiert eine weitestgehen
de Konzentration von Wohnungs
bau-, Gewerbe- und Infrastruktur
investitionen auf moglichst wenige
entwicklungsfahige und -willige
Standorte, meist die Mittelzentren
der Regionen. Die raumliche Kon
zentration von Wohn- und Arbeits
platzen erfordert dabei eine komple
mentare Erganzung des offentlichen
Personennahverkehrs. Dies setzt
eine stadtregionale Abstimmung der
Siedlungsentwicklung und einen
Konsens danlber, welche Gernein
den wachsen sollen, voraus. So
wird fur die Umsetzung stadtregio
naler Innenentwicklungskonzepte
von entscheidender Bedeutung sein,
inwieweit die Regionen und Kom
munen zu einer erheblich verstark
ten uberregionalen und interkom
munalen Kooperation bereit sind.
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5 Administrative
Rahmenbedingungen
zur Umsetzung
der Entwicklungsstrategien

Die erarbeiteten Entwicklungsten
denzen haben gezeigt, daB eine
raumliche Ausweitung der Agglo
merationen zu erwarten ist. Dies be
zieht sich nicht nur auf die raumli
che Entwicklung, sondem in
zunehmendem MaBe auf die funk
tionalen Verflechtungen. Der Ver
flechtungsbereich endet dabei nicht
an den Gemeindegrenzen, sondem
erstreckt sich bis in weite Teile des
Umlandes. Fiir die zukiinftige raum
liche Entwicklung ist eine Planungs
instanz erforderlich, die diesen
Raum abdeckt. Das Problem der
Ausweitung der Stadtregionen und
die daraus resultierenden negativen
Effekte sind nur durch eine Ebene
losbar, die diesen Verflechtungs
raum abdeckt. Die Regionalplanung
erscheint sowohl aus raumlicher als
auch aus funktionaler Sicht auf
grund ihrer gemeindeiibergreifen
den Entscheidungskompetenz fur
diese Aufgabe am geeignetsten.
Dennoch muB iiberpriift werden, ob
diese Planungsebene in ihrer heuti
gen Struktur und ihrer derzeitigen
Instrumentalisierung den zukiinfti
gen Anforderungen gerecht wird
oder ob durch eine NoveIlierung der
Institutionalisierung eine bessere
Durchsetzung erreicht werden konn
te." Zunachst soIlen die Forderun
gen an eine zukunftsfahige Pla
nungsebene dargesteIlt werden.

5.1 Forderungen an eine
zukunftsfahige Planungsebene

Die Ausfiihrungen in Kapitel 2
haben verdeutlicht, daB die beste
henden negativen raumlichen Ent
wicklungstrends in den Agglomera
tionsraumen nur auf einer grober
dimensionierten, das Wohl der ge
samten Region anstrebenden, Ebene
losbar sind, urn so zu verhindern,
daB die Optimierung einzelner Teil
raume angestrebt wird. Die MaBnah-
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men zur Umsetzung einer zukunfts
fahigen Stadtentwicklung haben
gezeigt, daB insbesondere in den Be
reichen Einschrankung der Flachen
neuinanspruchnahme, Reduzierung
der Verkehrsbelastungen und klein
raumige Organisation der Stoff
kreislaufe eine Abstimmung mit den
Nachbarkommunen unerlalilich ist.
Nur ein interkommunal abgestimm
tes, fur aIle Gemeinden akzeptables
Vorgehen kann dem aus raumlicher
Sicht grofsten Hemmnis einer nach
haltigen Entwicklung entgegenwirkt
werden: der zunehmenden flachen
zehrenden und verkehrserzeugen
den Siedlungsentwicklung. Daher
riickt die Region als MaBstab zur
Umsetzung einer nachhaltigen Ent
wicklung ins Blickfeld.P

Der aus einer moglichen Starkung
der regional en Planungsebene resul
tierende Kompetenzstreit zwischen
Regionalplanung und gemeindli
cher Planung ist nur durch eine in
tensivere Zusammenarbeit zwischen
diesen Planungsebenen und durch
eine Verbesserung der Kommunika
tion zwischen den Gemeinden IOs
bar. Durch den Ausbau der Koopera
tion konnen Vorurteile abgebaut
werden und die Interessen der Kom
munen friih in Entwicklungstiberle
gungen einflieBen.

Die Ziele der Regionalplanung diir
fen nicht als Einmischung in die
kommunale Planungshoheit gese
hen werden, sondem sie soIlen die
kommunale Aufgabenwahmehmung
unterstiitzen und dabei die Ziele der
gesamten Region einflieBen lassen.

Kommunale Ziele miissen dabei im
Gegenzug zur Umsetzung eines ech
ten Gegenstromprinzips auch in die
Formulierung der Ziele der Regio
nalplanung mit eingebracht werden.
Insgesamt muB das Verantwortungs
bewuBtsein der einzelnen Kom
munen fur die gesamte Region
gescharft und das Defizit an uberort
licher VorsteIlungsweise iiberwun
den werden. Nicht die Unterordnung
der kommunalen Bauleitplanung,
sondern die Unterstiitzung bei der
siedlungsstruktureIlen Entwicklung

von seiten der Regionalplanung
muB hier das Ziel sein.

Die auf der regionalen Ebene ent
wickelten Planungen miissen auf der
kommunalen Ebene umsetzbar sein.
Der Regionalplanung miissen Steue
rungsmoglichkeiten zur Verfugung
stehen, die eine Umsetzung der
regionsrelevanten Forderungen ga
rantieren bzw. vorantreiben. Dabei
soIlte nicht nur der klassische Hand
lungsrahmen der formlichen raum
bezogenen Planung Beachtung fin
den. Die Instrumente der formlichen
raumlichen Planung stiitzen sich auf
Regelwerke, Instrumente und Insti
tutionen. Ihre Vorteile sind insbe
sondere ihre Nachvollziehbarkeit,
AIlgemeingiiltigkeit und Rechts
staatlichkeit. Dennoch bestehen hin
sichtlich ihrer Effizienz und Wir
kungsweisen im Hinblick auf die
Realisierung der in Kapitel 2 ge
nannten Ziele groBe Zweifel. Hier
bedarf es einer Reform der vorhan
denen Instrumentarien.

Die Anforderungen an eine zu
kunftsfahige Regionalplanung las
sen sich wie folgt zusammenfassen:

- Abdeckung des gesamten Ver-
flechtungsbereiches durch die
Regionalplanung,

Starkung der Zusammenarbeit
zwischen der kommunalen Pla
nung und der Regionalplanung
sowie der interkommunalen Ko
operation innerhalb der Region,

Erganzung des langfristig orien
tierten Instrumentariums raumli
cher Entwicklungsplanung urn
flexible, kurzfristig orientierte
Umsetzungselemente (Informati
onssysteme, Planungsmarketing,
regionale Handlungskonzepte).

Wie diese Forderungen in die Praxis
umgesetzt werden konnten, soIl
nachfolgend erlautert werden.
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5.2 Losungsansatze zur Umsetzung
einer zukunftsfahigen
Raumentwicklung

Die Ausfiihrungen in Kapitel 4 ha
ben gezeigt, daB die existierenden
Planungsinstitutionen in der heuti
gen Form nicht in der Lage sind, die
bestehenden und zuktinftigen Auf
gaben zu losen. A1s grollte Hemm
nisse wurden die bestehende Kon
kurrenz zwischen den Kommunen
innerhalb der Region und die nicht
ausreichende Steuerungskompetenz
der Regionalplanung sowie der wei
teren Planungstrager genannt.

Eine Region kann sich nur zukunfts
fahig entwickeln, wenn auch deren
Mitglieder bereit sind, fiir die ganze
Region Verantwortung zu tragen.
Die Umstrukturierung der Ebene der
Regionalplanung und intensivere
interkommunale Zusammenarbeit
sind hier die momentan propagier
ten Losungswege.

Die Kommunen mtissen ihre Interes
sen untereinander absprechen und
Losungsmoglichkeiten entwickeln,
die die ganze Region rnittragt. Dies
sollte durch eine tibergeordnete In
stitution untersttitzt, koordiniert und
gefordert werden. Hierzu bietet sich
die bereits bestehende Regionalpla
nung an. Sie muB zugunsten einer
beratenden, aber auch fordemden
Institution umorganisiert werden.
Dabei mtissen von allen Beteiligten
Instrumente entwickelt und ange
wendet werden, die Einfluf auf die
Abwagungsprozesse der raumwirk
samen Akteure nehmen.

5.2.1 Umstrukturierung
der Regionalplanung

Eine starkere Kooperation mit den
Kommunen der Region und eine
Kraftigung der Steuerungskompe
tenzen der Regionalplanung sind die
Hauptansatzpunkte einer rnoglichen
Umstrukturierung. AuBerdem meh
ren sich die Forderungen nach einer
Beschleunigung und Flexibilisie
rung der regionalen Planungs- und
Koordinationsprozesse. Die Regio-
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nalplanung muf starker prozeBbe
zogen agieren. Dieser Aspekt wird
zur Zeit unter dem Schlagwort
.Iiandlungsonentierte Regionalpla
nung" diskutiert.!'

In Ansatzen wird auBerdem tiber
vollig neue Formen der Stadt-Um
land-Verwaltung nachgedacht, die
in ihrer extremsten Form in einer
volligen Auflosung der bestehenden
Kreise und Gemeinden und zu einem
ZusammenschluB des gesamten
grolsstadtischen Verflechtungsbe-
reichs zu einer Gebietskorperschaft
munden (Regionalstadt)." Sowohl
diese Form der Stadt- Umland-Ver
waltung a1s auch die etwas gemaflig
tere Variante des Regionalkreises,
einem Gebilde der kommunalen
Selbstverwaltung auf der raumli
chen Stufe zwischen den heutigen
Kreisen und kreisfreien Stadten und
dem Land andererseits, sind gegen
wartig noch umstritten. Gegen die
Schaffung der Regionalstadt spricht
die entstehende Grolie der Verwal
tungseinheit sowie die Auflosung
der ortlichen Gemeinschaft als un
terste Verwaltungsebene. Der Re
gionalkreis erscheint hinsichtlich
der notwendigen Anderungen der
kommunalen Strukturen verfas
sungsrechtlich problematisch." Ob-
wohl diese Anderungen eine
wesentliche Verbesserung der
Durchsetzungskraft kommunaler
Forderungen und eine starkere Zu
sammenarbeit der regionalen Akteu
re herbeifiihren wtirden, bleiben die
se Ansatze im folgenden unbeachtet,
da ihre Umsetzung und ihre Verfas
sungsrechtmaliigkeit als sehr pro
blematisch angesehen werden.

Wie die Neuorganisationen, unter
Bewahrung gegenwartiger Verwal
tungsstrukturen, konkret aussehen
und welche erganzenden Verfahren
und Instrumente zuktinftig die Um
setzung regionsrelevanter Konzepte
erleichtern konnten, soll nachste
hend dargelegt werden.

Zunachst stellt sich die Frage nach
dem kunftigen Verhaltnis zwischen
kommunaler und regionaler Pla
nung. Die bestehenden rechtlichen

Grundlagen zum Verhaltnis der Re
gionalplanung zur Bauleitplanung,
als wichtigste Form der kommuna
len Planung, beschranken sich auf
zwei wesentliche Elemente:

(1)
Das Gegenstromprinzip nach § 1
(14) ROG, das zum einen besagt, daB
die Bauleitplanung in die Ordnung
des Gesamtraumes einzuordnen ist
und zum anderen bei der Ordnung
des Gesamtraumes die Vorausset
zungen des Teilraumes (der Ge
meinde) Berticksichtigung finden
mussen,

(2)
Das Abstimmungsgebot, nach dem
die Regionalplanung die Gemeinden
in einem formalen Verfahren an der
Aufstellung der Zielsetzungen be
teiligen muf (§5(3) ROG) und die
Bauleitplanung die aufgestellten
Ziele der Raumordnung und Landes
planung beachten (§ 5(4) ROG) und
an diese angepaBt werden muB
(§ 1(4) BauGB).

Insbesondere im letzten Punkt liegt
eine Chance zur Effektivierung der
Aufgabenerfiillung der Regional
planung durch eine Intensivierung
des kommunal-regionalen Abstim
mungsprozesses. Die Regionalpla
nung darf zuktinftig nicht nur die
Aufgabe haben, Vorgaben zu formu
lieren. Sie muf im Gesprach mit den
Kommunen gemeinsam Losungswe
ge erarbeiten und so die ortliche
Sichtweise der Gemeinden zur tiber
ortlichen Ausrichtung erweitern.
Eine effektive Zusammenarbeit zwi
schen den Kommunen und der Ebe
ne der Regionalplanung ergibt sich
nur aus der Erkenntnis heraus, daf
das Gemeinwohl von der Funktions
fahigkeit der gesamten Region ab
hangig ist. Durch eine "gemeinsa
me" Regionalplanung wird ein
Interessensausgleich zwischen den
beteiligten Kommunen ermoglicht,

Derzeit werden fiir Regionalplanung
folgende Handlungsformen disku
tiert. 17

- Regionalmanagernent,

- Moderation,

- Mediation.

333



Cornelia Lorenz: Perspektiven der westdeutschen Verdichtungsraumc

Unter Regionalmanagement wird
die umfassende Steuerung regiona
ler Prozesse verstanden. Die Forde
rung nach einem Regionalmanage
ment .Jst der Versuch, die an andere
Institutionen und Akteure verlorene
staatliche Steuerungskompetenz auf
.weichem" Wege zuriickzugewin
nen"." Der Sinn eines Regionalma
nagements ist angesichts des Bedeu
tungsgewinns der regionalen Ebene
sowohl gegeniiber der kommunalen
als auch der nationalen Ebene unbe
streitbar. Dennoch ergeben sich hier
die bereits beschriebenen Probleme
der .Einmischung" in die Planungs
hoheit der Gemeinden. AuBerdem ist
ein solcher Bedeutungsgewinn fiir
die Zusammenarbeit innerhalb der
Region vermutlich nicht sehr zu
traglich.

Moderation wird als ein fiir leichte
Konfliktformen geeignetes Instru
mentarium eingestuft. Dabei wird
davon ausgegangen, daB alle Kon
fliktparteien an einer Losung des
Problems interessiert und sich dieser
Sachlage auch wechselseitig bewuBt
sind. Die Aufgabe der Regionalpla
nung als Moderatorin ware haupt
sachlich die Klarung von MiBver
standnissen zwischen den Parteien.
Voraussetzungen fiir diese Art der
Verfahrensregelung ist die strikte
Neutralitat der Moderatoren. Umfas
sende inhaltliche Vorschlage zur
Konfliktlosung werden nicht ein
gebracht, die Hilfe erfolgt nur
durch Informationsbereitstellung
und sachliche Begriffsklarungen.
Nachteil einer Regionalplanung in
Form einer reinen Moderation ware
allerdings der Verlust der inhaltli
chen EinfluBnahme.

Mediation geht einen Schritt dar
iiber hinaus und ist daher als neue
Aufgabenform fiir die Regionalpla
nung besser geeignet. Hier wird der
Ebene der Regionalplanung eine
weitaus hohere inhaltliche Kompe
tenz und eine grolsere Entschei
dungsautoritat zur Losung von Kon
flikten eingeraumt, Die Rolle der
Regionalplanung als reine Koordi
nierungsebene wird hier hingehend
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einer starkeren Mitbestimmung und
Entscheidungsbefugnis ausgewei
tet.

1m Sinne einer Mediation ergaben
sich fiir die Regionalplanung fol
gende Handlungsfelder:

- grenziiberschreitende Abstim
mung,

- Standortsuche fiir regionale
Ver- und Entsorgungsprojekte,

- Vorbereitung regionaler
Verkehrsverbande.

Der Schwerpunkt der Regionalpla
nung lage also in Zukunft bei der
Losung von Konflikten grolierer
Einzelvohaben. Dennoch muB dar
iiber hinaus auch bei grofleren
Konflikten auf kommunaler Ebene,
etwa bei Flachennutzungspla
nungen und verbindlichen Bau-
leitplanungen von benachbarten
Gemeinden mit konkurrierenden
Flachenausweisungen, vermittelt
werden. Die Regionalplanung muB

in diesen punktuell stark zugespitz
ten Konflikten die Kompetenz erhal
ten, eigene Losungsvorschlage zu
erarbeiten und diese gegeniiber be
teiligten Parteien auch durchzuset
zen.

Insbesondere muf die Rolle der Re
gionalplanung im informellen Be
reich ausgeweitet werden, also star
ker mit den Kommunen kooperieren
und auch eine Zusammenarbeit un
ter den Kommunen fordern, urn so
eine Solidaritat der Kommunen mit
der gesamten Region zu erreichen.
Daher muB die Regionalplanung
zwischen einem umfassenden Re
gionalmanagement in der Planung
und Umsetzung und der einge
schrankten, rein formalen Koordina
tionsfunktion liegen.

Daneben muB die gegenwartige, rein
konzeptionell-planerische Funktion
der Regionalplanung ausgeweitet
werden, urn zukiinftig starker die
Realisierung der Planungskonzepte
durchsetzen zu konnen. Die Regio
nalplanung muf selber Probleme
aufgreifen, Ideen verwirklichen und
die Koordinierung im regional en
Rahmen iibernehmen. Dabei sollte

der Regionalplan kiinftig nicht mehr
das Hauptinstrument der Regional
planung darstellen, urn neben der
Kooperation auch die Umsetzung zu
garantieren. Planerische Ressourcen
miissen starker auf regionale Ent
wicklungskonzeptionen und damit
auf den RegionalplanungsprozeB
verlagert werden. Die raurnlichen
Veranderungsprozesse wahrend der
Laufzeit eines Regionalplans sind
starker zu beriicksichtigen. 1m Re
gionalplan miissen Entwicklungen
und nicht Zustande aufgezeigt wer
den. Hinzu kommt, daB aufgrund des
derzeitig sehr langwierigen Aufstel
lungsverfahrens die Regionalplane
bei deren Erscheinen oft bereits ver
altet sind.

AuBerdem ist die Entwicklung wei
terer .anarktorientierter" Instrumen
te und Handlungsweisen notwendig,
urn die negativen raumstrukturellen
Folgen des weiteren Siedlungs
wachstums zu vermeiden.

5.2.2 Intensivierung der
interkommunalen Kooperation

In Kapitel 5.1 wurde die Notwendig
keit einer verstarkten interkommu
nalen Kooperation dargelegt. Die
neuen Anforderungen an die Raum
ordnung auf regionaler Ebene und
die Einsicht, daB zukiinftige Proble
me nur miteinander, also in Koope
ration, sinnvoll gelost werden kon
nen, fiihrten in den letzen Jahren zu
einer Reihe unterschiedlicher An
satze der kommunalen Zusammen
arbeit. Die derzeit popularsten
Handlungsformen der interkommu
nalen Zusammenarbeit sind Stadte
netze und Regionalkonferenzen.

Bei den Stiidtenetzen unterscheidet
man unterschiedliche Formen, wo
bei aus regionalplanerischer Sicht
die strategischen oder dynamischen
Netzen von besonderem Interesse
sind. Es handelt sich dabei urn Alli
anzen, die von mehreren Stadten
eingegangen werden, urn netzinter
ne Vorteile zu erreichen und die
gemeinsame AuBendarstellung zu
verbessern. 1m Vordergrund steht
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durch eine mehr
Aufgabenstellung

die gemeinsame Bewaltigung eines
aIle Stadtepartner betreffenden Pro
blems.'? Die besonderen Funktions
weisen und Merkmale von strategi
schen Stadtenetzen lassen sich
folgendermaBen zusammenfassen:"

- Gleichberechtigte, freiwillige
Partnerschaft der beteiligten
Stadte;

- Kooperation ist
dimensionale
gepragt:

Voraussetzung: gemeinsame In
teressen und Ziele sowie physi
sche und personelle Vernetzun
gen;

- Zusammensetzung der Kommu
nen ist nicht an hierarchische
Zentrenstrukturen gebunden;

- die Eigenstandigkeit der Partner
bleibt gewahrt;

- die gemeinsame Arbeit ist zum
Nutzen der Region;

- Wahrung des Subsidiaritatsprin-
zips.

Durch die Zusammenarbeit der Um
landgemeinden mit der Kernstadt,
z.B. in den Bereichen Gewerbe
gebiets- und Wohnbaulandaus
weisungen, wird hier eine Chance
zur funktionsgerechten Losung der
Stadt-Umland-Problematik in Ver
flechtungsraumen gesehen. Hier
herrschte bisher eine Diskrepanz
zwischen den Entscheidungskompe
tenzen und den wachsenden Reich
weiten der Handlungsfelder der
Kernstadte.

Mit der Vernetzung sind Probleme
verbunden, die aus dem Spannungs
verhaltnis zwischen Kooperation
und Konkurrenz zwischen den Part
nern resultieren. Letztlich sind die
Kommunen selbstandig und durch
den erzwungenen kommunalen Ego
ismus gepragt. Dennoch entspringen
dieser Konkurrenz durchaus kon
struktive Ideen, "da diese Konkur
renz das Niveau des Gesamtange
bots an Lebensbedingungen fur die
Menschen innerhalb des Stadtenet
zes hebt"."

Regionalkonferenzen sind eine wei
tere Form der interkommunalen Zu-
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sammenarbeit, die der zuvor Be
schriebenen in weiten Teilen ahnelt.
Regionalkonferenzen sind aus der
Erkenntnis heraus entstanden, daB
sich im Zuge der zunehmenden
Verflechtungen zwischen Stadten,
Gemeinden und Kreisen umset
zungsfahige Losungs- und Hand
lungsansatze nur auf regionaler
Ebene erarbeiten lassen. Es geht dar
urn, bestehende raumordnerische
Konzeptionen in konkrete Hand-
lungs- und Aktionsprogramme,
sogenannte regionale Entwick-
lungskonzepte, umzusetzen." Dies
geschieht im Zuge eines offenen,
kontinuierlichen Prozesses der re
gionalen Zusammenarbeit zwischen
Stadten, Gemeinden und Kreisen un
tereinander und mit regionalen Ak
teuren, Tragern der Regionalpla
nung, Land, Bund und privatem
Sektor zur Mobilisierung regionsei
gener Krafte. Regionale Entwick
lungskonzepte stellen so eine um
setzungsorientierte Erganzung zu
landes- und regionalplanerischen
Festlegungen dar.

Voraussetzung fur eine effekti ve
Zusammenarbeit ist auch hier, daB
die Aktivitaten aus der Region her
aus entstehen und auf einem breiten
fachlichen und politischen Konsens
basieren.

Die bisherigen Erfahrungen haben
gezeigt, daB sich Regionalkonferen
zen besonders als informelles In
strument zur Verbesserung der Ko
operation auf regionaler Ebene und
zur Moderation raumwirksamer For
derungen, MaBnahmen und Instru
mente eignen. Die Konferenzen soll
ten mittelfristig angelegt sein und
der Umsetzung raumordnerischer
Ziele und EntwicklungsvorsteIlun
gen dienen."

5.2.3 Entwicklung
marktorientierter Instrumente
und Handlungsweisen

Die Umorganisation der Regional
planung hinsichtlich einer besseren
Zusammenarbeit mit den Kommu
nen und auch die Kooperation der

Kommunen untereinander werden
dennoch nur in Ansatzen Wirkung
zeigen, wenn aus diesen Koopera
tionen keine EinfluBnahmen auf
raumwirksame Akteure resultieren.
Die Akteure, die Raumstrukturen
durch ihre Nutzungsansprliche be-
einflussen und so dynamische
Raumnutzungsprozesse verandern
bzw. in Gang setzen, sind:

- offentliche Akteure (hier die
Kommunen).

private Akteure (Haushalte und
Unternehmen).

Diese Akteure pragen die Entwick
lung der Raumstrukturen in ent
scheidendem MaBe. Ihre Aktivitaten
sind abhangig, bzw. begrenzt durch:

- die bestehende Raumstruktur
(Quantitat und Qualitat),

- die raumliche Machtbalance und
die wechselseitigen Abhangig
keitsbeziehungen (auf der Markt
ebene und der politischen Ebene),

Institutionen und Rechtsregeln,

- die Kosten der Raumgestaltung
bzw. -veranderung, die den Ge
staltungswillen hemmen.

Derzeit ubt die Region nur indirekt
EinfluB auf die raumwirksamen pri
vaten Akteure aus. Die Forderungen
der Regionalplanung, dargestellt im
Regionalplan, mussen entsprechend
§ 1(4) BauGB auf der Ebene der
Kommunen umgesetzt werden. Dies
geschieht durch die entsprechende
Aufstellung von Flachennutzungs
planen und den daraus entwickelten
Bebauungsplanen. Die Flachennut
zungsplane wirken selbstbindend
fur die Gemeinden, die Bebauungs
plane sind allgemein verbindlich
und beeinflussen so auch die priva
ten raumwirksamen Akteure.

Dieser EinfluB reicht kunftig jedoch
nicht aus, urn die raumliche Ent
wicklung im Sinne der in Kapitel 3
genannten Entwicklungsziele zu
steuern. Die Bereitstellung von Fla
chen an regionalplanerisch sinnvol
len Standorten garantiert nicht
zwangslaufig eine zukunftsfahige
Raumentwicklung. Die Umsetzung
der Bebauungsplane geschieht
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letztendlich durch private Akteure,
die die jeweiligen Standorte als
Wohn- oder Unternehmensstandort
wahlen. Dabei werden sie neben den
planerischen Vorgaben vor allem
durch finanzielle Aspekte beein
fluBt. Okonomische Instrumente zur
Umsetzung regionalplanerisch sinn
voller Entwicklungsziele werden
gegenwartig kaum eingesetzt. Dar
aus resultiert, daB Grundstucke in
peripheren Bereichen gunstiger sind
als in zentraleren Lagen, obwohl
deren Bebauung und Nutzung aus
regionalplanerischer Sicht weitaus
sinnvoller ware. Gleiches gilt fur
Bereiche, die durch den OPNV er
schlossen sind. Auch hier sind die
Grundstiicks- und Mietpreise sehr
viel hoher als in nicht erschlosse
nen, peripheren Lagen. Die bevor
zugte Nutzung dieser Standorte
fiihrt zu einer weiteren Zersiedelung
des Raumes und einer Erhohung des
Pkw-Verkehrs.

Daher mussen neben den darge
legten Instrumenten der raumbezo
genen Planung (Bauleitplanung,
Regionalplanung) starker marktori
entierte Handlungsweisen entwik
kelt und angewendet werden. M.
Hesse" unterstreicht in dieser Hin
sicht die Bedeutung der Instrumente
der okonomischen Steuerung und
der "soft policies".

Da okonomische Anreize zuneh
mend das offentliche Handeln be
einflussen, sollte auch im Planungs
bereich davon Gebrauch gemacht
werden. Der okonomischen Steue
rung auf lokaler und regionaler Ebe
ne durch Anreize, Gebote, Verbote,
nutzungsbezogene Abgaben usw.
wird zukunftig eine groBe Bedeu
tung zukommen. Marktsteuernde In
strumente zielen langfristig darauf
ab, daB "sich bestimmte Muster im
Verhalten und der Raumnutzung
nicht durch Zwange "von Oben"
herausbilden, sondern eher in einem
selbstorganisierten ProzeB entste
hen, bei dem die Akteure moglichst
groBe Entscheidungsfreiheit genie
Ben".25

Daneben wird die Entwicklung und
Anwendung .weicher Instrumente"
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(soft policies) propagiert. Wichtige
Aspekte sind Kommunikation, Ver
mittlung und Interessenausgleich.
Neben der Kommunikation und dem
Interessenausgleich zwischen den
Kommunen muB ein Dialog zwi
schen den Raumnutzern und den
Anbietern (also der Kommune bzw.
der Region) initiiert werden. Nur
durch die Weitergabe von Informa
tionen kann eine optimale Allokati
on der Nutzungsanspriiche erreicht
werden.

6 Fazit und Zusammenfassung

Die dargelegten raumlichen Ent
wicklungstendenzen in Deutschland
zeigen, daB auch kunftig die Gefahr
besteht, daB sich der zunehmende
Siedlungsdruck auf die Agglomera
tionen in einer dispersen Verbauung
des Umlandes niederschlagt. Die
Folgen dieser Entwicklung stehen
im krassen Gegensatz zu der inter
nationalen Forderung nach einer
nachhaltigen, ressourcenschonen
den Raumentwicklung. Um diesem
MiBstand zu begegnen, wurde von
seiten des Bundes das Leitbild der
dezentralen Konzentration entwik
kelt. Die Verwirklichung dieses
Grundsatzes tragt durch die Kon
zentration von Bevolkerung und
Arbeitsstatten in ausgewahlten
Standorten des Umlandes groBer
Kernstadte zur Reduzierung der Fla
chenneuinanspruchnahme und so
zum Erhalt wichtiger Freiraume bei.

Als Ansatzpunkt fur die Umsetzung
dieses Leitbildes und fur die Ver
wirklichung der Forderungen nach
einer nachhaltigen Raumentwick
lung wird insbesondere die Sied
lungsstruktur gesehen. Die drei Ord
nungsprinzipien Dichte, Mischung
und Polyzentralitat liefern hier ge
eignete Strategien. Dabei sind die
Prinzipien Dichte und Mischung eng
mit der stadtebaulichen Idee der
"Stadt der kurzen Wege" verbun
den, die ursachlich die Vermeidung
von Verkehrsstromen anstrebt.

Neben der Entwicklung geeigneter
Strategien ist die Frage nach der
Umsetzungsebene von Bedeutung.
Letztlich erfolgt die Umsetzung auf
der kommunalen Ebene. Dennoch
wird die Forderung nach einer regi
onseinheitlichen Institution, die ge
samtregionale Forderungen ab
stimmt und durchsetzt, immer lauter.
Dies gewinnt einerseits vor dem
Hintergrund der sich immer starker
ausdehnenden funktionalen Ver
flechtungen der Kernstadt mit dem
weiteren Umland und andererseits
durch die Forderungen nach einer
die gesamte Region regions-
reprasentierenden Institution an-
gesichts des europaischen Binnen
marktes an Bedeutung. Fur diese
Aufgabe scheint die Ebene der Re
gionalplanung geeignet. Fur die
Gewahrleistung einer effektiven Ar
beit dieser Planungsinstanz mussen
jedoch folgende Aspekte bedacht
werden:

- Die Ebene muB den gesamten
Verflechtungsbereich des Ve-
dichtungsraumes abdecken.

- Die Ebene der Regionalplanung
muB eine Starkung gegenuber der
kommunalen Planung erfahren,
um im Bedarfsfall Forderungen
auch gegen den Willen der Kom
munen durchsetzen zu konnen.

- Eine Starkung der Regionalpla
nung gegenuber der kommunalen
Planung ist nur im Konsens mog
lich. Dies heiBt, daB die Kommu
nen fruh in den regionalen Pla
nungsprozeB einbezogen werden
mussen, um eigene Forderungen
einbringen und regionale Pro
blemlagen erkennen zu konnen.

- Der Konsens zwischen der Regi
on und den Kommunen setzt wei
ter ein regionales BewuBtsein bei
den Kommunen voraus. Die Kom
munen mussen das gemeinsame
Ziel haben, die Starken der Regi
on zu fordern und Probleme zu
bekampfen; nur so ist die Wett
bewerbsfahigkeit im Zuge des
europaischen Zusammenwach
sens moglich. Dieses Ziel ist nur
durch den Dialog zwischen den
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Kommunen moglich. Geeignete
Formen sind z.B. Stadtenetze
oder Regionalkonferenzen.

Dennoeh muB bedaeht werden, daB
die Bereitstellung einer naehhalti
gen Raumstruktur nieht zwangslau
fig ein naehhaltiges Verhalten der
Akteure in der Region zur Folge hat.
Daher miissen neue Instrumente ent
wiekelt werden, die aueh das raumli
ehe Verhalten beeinflussen. So stellt
beispielsweise eine Raumstruktur
gemaf dem Leitbild der dezentralen
Konzentration nieht sieher, daB
wohnungsnahe Arbeitsplatze und
Freizeitmoglichkeiten aueh woh
nungsnah genutzt werden. Raumli
ehe Planung sehafft notwendige
Voraussetzungen fur eine naehhalti
ge Regionalentwieklung, kann sie
aber allein noeh nieht hinreiehend
steuern. Hier ist die Entwieklung
und Anwendung von Instrumenten
notwendig, die EinfluB auf die Ab
wagungsprozesse der Akteure
nimmt. Die Entwieklung informeller
Instrumente ist ein Sehritt in die
richtige Riehtung, dennoeh wird
dies nieht ausreiehen, urn eine um
fassende Umsetzung der genannten
Entwieklungsziele zu erreichen.
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