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Tendenzen in der raumbezogenen Forschung 
Ergebnisse einer Internet-Recherche 

Tendencies in spatial research 
Results of an internet search 

Kurzfassung 

Zur Vorbereitung des Orientierungsrahmens 2000-2005 der Akademie fiir Raumforschung 

und Landesplanung CARL) wurde erstmals eine Recherche in relevanten Internetquellen aus 

den Bereichen Forschung, Beratung und Administration durchgefiihrt. Eine Auswertung 

konnte nur begrenzt reprasentativ sein, da sich die Informationsangebote als sehr hetero

gen erwiesen. Dennoch lassen sich wesentliche „Makrothemen" erkennen: Die Ausgestal

tung nachhaltiger Entwicklung, die Raumentwicklung im Kontext der Globalisierung von 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, Stadte und Ballungsraume in weltweiter Vernetzung, 

die Auswirkungen des technologischen Fortschritts insbesondere in der Informations

Technologie, Mobilitat und Institutioneller Wandel. AbschlieBend werden Anregungen zur 

Weiterentwicklung des Untersuchungsansatzes und zum Umgang mit den Makrothemen 

gegeben. 

Abstract 

To prepare the research framework 2000-2005 of the Academy for Regional Research and 
Regional Planning, a search in relevant internet sources from the fields of research, 
consultancy and administration was carried out. The interpretation could not be absolutely 
representative since the information supply was very dijferent. Nevertheless, same topics can 
be regarded as "big issues": Implementation and design of sustainability, spatial development 
in the context of globalization of economy, politics and society, world wide connected cities 
and agglomerations, the ejfect of scientific progress, especially in information technology, 
transport and the changing role of the state and its institutions. Finally same conclusions are 
drawn Goncerning the investigation methods and how to deal with these big issues. 

Einleitung und Vorgehensweise 

Im Rahmen der Vorbereitung der Aufstellung des Ori

entierungsrahmens 2000-2005 der Akademie fiir 

Raumforschung und Landesplanung (ARL) wurde der 

Wunsch geauBert, eine moglichst weitgefasste Zusam

menstellung aktueller Tendenzen in der raumbezoge

nen Forschung zur Verfiigung zu haben. Eine schnelle 

und kostengiinstige Umsetzung war vonnoten, und so 

entstand die Idee, das Angebot im World Wide Web 

(WWW ) nach relevanten Informationen zu durchsu

chen. Im April 1999 wurde dann das Institut fiir Lan

desplanung und Raumforschung der Universitat Han

nover (ILR) gebeten, eine solche Internet-Recherche 

durchzufiihren. 

Neben dem Aufsuchen bekannter Adressen oder Insti

tutionen gibt es grundsatzlich zwei Moglichkeiten, im 

WWW nach Informationen zu suchen: Die Benutzung 

von Internet-Katalogen und der Einsatz von sog. Such

maschinen. Beide Varianten sind jedoch fiir eine so 

weit gefasste Fragestellung nicht geeignet. Die vorhan

denen WWW-Kataloge (Yahoo, web.de, usw.) orientie

ren sich nicht an etablierten Klassifikationssystemen 

und Thesauri, d.h. Raumplanung und Raumforschung 

stellen - wenn sie iiberhaupt auftauchen - die unterste 

Stufe der Klassifikation dar und werden nicht weiter 

differenziert. Die Anzahl der erfassten Internet-Doku

mente ist zudem sehr niedrig. Spezifische Fachkataloge 

zum Themenfeld der Raumplanung im Netz existieren 

bislang nicht. Eine Recherche mit Hilfe von Suchma

schinen (Altavista, Fireball, usw.) ist ebenfalls nicht 

moglich, da sich diese nicht fiir breit angelegte Frage

stellungen eignen. Eine Suche mit Hilfe dieser Maschi

nen setzt voraus, dass sich ein Themenaspekt klar mit 
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Begriffen abgrenzen lasst, die zudem moglichst selten
und einmalig sein miissen, urn zu grofseTreffermengen
und zu viele falsche Treffer zu vermeiden. Bei grofsen
Suchergebnismengen (z.B. ergibt die Suche mit der
Suchmaschine Altavista nach .Regionalisierung" oder
.Regionalization" tiber 10 000 Dokumente) muss auf
das Ranking der Suchmaschinen hinsichtlich der Rele
vanz der gefundenen Dokumente zuruckgegriffen wer
den. Diese Reihung orientiert sich aber nur an for
malen, automatisierbaren Kriterien (z.B. zeugt das
Auftauchen des Suchbegriffs im Titel von einer hohe
ren Relevanz als das Auftauchen im Text) und fuhrt zu
vielen nicht nachvollziehbaren Ergebnissen. Zudem
weisen selbst die grofsten Suchmaschinen nur einen
Deckungsgrad von schatzungsweise 25 % aller Inter
netdokumente auf.'

Daher wurde im Vorfeld festgelegt, von den herkomm
lichen Internet-Suchstrategien Abstand zu nehmen
und stattdessen die World Wide Web (WWW)-Prasen
tationen einer bestimmten Anzahl von Studien und
Forschungseinrichtungen auszuwerten. Diese wurden
von den Bearbeitern und der ARL gemeinsam ausge
wahlt. Die Liste umfasst einige Forschungsforderer
- wie z.B. die "Deutsche Forschungsgemeinschaft"
(DFG) oder die "National Science Foundation of the
USA" (NSF) - sowie rund 25 Forschungseinrichtungen
aus den USA und Europa. Hochschulinstitute der
Raumplanung wurden explizit ausgeschlossen, weil
deren Forschungsprofile als weitgehend bekannt vor
ausgesetzt werden. Zusatzlich wurde aber die Auswer
tung von vier Zukunftsstudien- einbezogen, urn der
anvisierten Forschungslandschaft die Prognosen von
Experten zu voraussichtlichen sozialen, okonornischen
und technischen Entwicklungen auf den verschiede
nen untersuchten Raumbezugsebenen gegenuberzu
stellen und damit die Relevanz von Forschungsthemen
zu verifizieren.

Als erster Arbeitsschritt schloss sich die Recherche
nach den WWW-Adressen dieser Einrichtungen an, da
nach wurden die Internet-Angebote besichtigt. Viele
Einrichtungen haben entweder kein Forschungspro
gramm oder stellen es im WWW nicht vor. In diesen
Fallen wurde versucht, sich selbst anhand der Arbeits
gebiete, der laufenden Projekte, der Veroffentlichungen
oder sogar der Organisationsstruktur einen Oberblick
tiber die Forschungsfelder zu verschaffen.

Methodik der Auswertung

Eine Auswertung der Internet-Prasentationen hat mit
einigen Problemen zu kampfen, Die Liste der Institu
tionen ist recht intuitiv zusammengestellt worden. In
haltlich reicht das Spektrum von den Wirtschafts- und
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Sozialwissenschaften tiber Umweltpolitik bis hin zu
Verfahrenstechnik. Heterogenitat im Untersuchungs
feld bringen dann die unterschiedlichen Typen von
Institutionen, die - wie dargestellt - von Forschungs
forderern und Forschungseinrichtungen tiber Dienst
leistungsunternehmen bis hin zu Regierungsstellen
und sogar Zukunftsstudien reichen. Daraus ergibt sich
z.B. das Problem des Zeitbezugs der angebotenen In
halte: Handelt es sich urn einen Ausblick auf die Zu
kunft, aktuelle Forschungsprogramme oder abge
schlossene Projekte? Dazu kommen Probleme mit
veralteten Informationen, die sich aus mangelnder
Pflege des WWW-Angebotes ergeben. Auch der Umfang
der Information weicht stark voneinander ab und
reicht von der Darstellung der Arbeitsfelder bis zur
Moglichkeit, ganze Forschungsberichte .Jierunterzula
den".

Aus diesen Grunden wurde von einer vorgesehenen
statistischen Auswertung Abstand genommen. Statt
dessen wurden nach einer ersten Durchsicht der zu
sammengetragenen Unterlagen mit Hilfe der Meta
Plan-Technik die Inhalte kategorisiert und vier grolse
Themenfelder mit Unterkategorien herausgearbeitet.
Das Thema der nachhaltigen Entwicklung taucht dabei
nicht explizit auf, da es sich als Leitvorstellung in allen
Bereichen wiederfinden lasst. Die Ober-Themenfelder
sind:

- Block A: Raumplanung und raumliche Entwicklung

- Block B: Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Wandel

- Block C:Wandel der technischen Sektoren und seine
Auswirkungen

- Block D: Umwelt und Gesellschaft

Der nachste Arbeitsschritt ist eine textliche Answer
tung der einzelnen Felder. Dabei werden den Beschrei
bungen der Forschungsaktivitaten jeweils die Aussagen
der Zukunftsstudien vorangestellt. Anschliefsend wer
den methodische und inhaltliche Empfehlungen gege
ben.

Auswertung der einzelnen Themenbereiche

Block A: Raumplanung und raumliche Entwicklung

Dieses Themenfeld wird von der Sache her in den
Zukunftsstudien eher nachrangig behandelt. Die im
Rahmen der osterreichlschen Delphi-Studie befragten
Experten gehen aber davon aus, dass es zur Regionali
sierung der Wirtschaftspolitik und der Innovationsfor
derung als Gegenmafsnahrne zu Tendenzen der Globa
lisierung kommen wird.
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Folgerichtig ist die Rolle der Innovationsforderung fur
die Regionalpolitik auch eines der Haupt-Forschungs
themen. Das wird u.a. am Schwerpunktprogramm
.Technologischer Wandel und Raumentwicklung" der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)3 deutlich,
in dem es urn raumliche Innovationsforschung und die
Rolle innovativer Milieus und Netzwerke geht. Dieses
Forschungsgebiet wird in einer ganzen Reihe von Insti
tutionen aufgegriffen; als Thema waren etwa die
Lernprozesse von Akteuren zur Bewaltigung des Struk
turwandels oder Chancen und Grenzen innovations
orientierter Regionalpolitik zu nennen. Ein weiteres
Schwerpunkt-Thema ist die Rolle der Infrastruktur fur
die raumliche Entwicklung. Das Augenmerk richtet
sich dabei besonders auf die Bedeutung von Telekom
munikation, Informations- und Kommunikationsnet
zen fur die Attraktivitat und Wettbewerbsfiihigkeit ei
ner Region. Mehr in Richtung Grundlagenforschung
gehen Programme zu Ursachen und Folgen okonomi
scher, okologischer und sozialer raumlicher Disparita
ten und zu Determinanten raumlicher Entwicklung
sowie deren Steuer- und Beeinflussbarkeit.

Eine Reihe von Einzelthemen widmet sich Aspekten
der Raumplanung in Europa, insbesondere der euro
paischen Raumplanung im Zusammenspiel von EU
und nationalen Regierungen oder auch zur integrati
ven Entwicklung von Politikfeldern tiber Landergren
zen hinweg.

In Amerika beschaftigt sich die American Planning
Association (APA) mit einer Initiative ("Growing
Smart") zur Modernisierung des amerikanischen Pla
nungsrechts. In diesem Zusammenhang ist eine Be
standsaufnahme der Planung aller 50 Bundesstaaten
durchgefuhrt worden. Dabei werden auch grundlegen
de Fragen zur Art und Weise lokaler Planung angespro
chen: Sind Plane obligatorisch oder optional, welche
Elemente sollten enthalten sein, wie solI der Prozess
der Vorbereitung, Aufstellung und Umsetzung ausse
hen und wie solI das Ganze bezahlt werden?

Hauptthema der Forschung im Bereich der Stadtpla
nung ist die nachhaltige, zukunftsfahige Stadtentwick
lung. Ein Forschungsbereich der EU-Leitaktion "Die
Stadt von morgen und das kulturelle Erbe" beschaftigt
sich mit integrierten Ansatzen zu einer nachhaltigen
Stadtentwicklung, und damit auch mit den Auswirkun
gen von Technik und Infrastruktur auf Ressourcen wie
Wasser und Energie. Das Deutsche Institut fur Urbani
stik (Difu) setzt sich in vielerlei Hinsicht mit dem The
rna auseinander, die Bandbreite reicht von .Szenarien
einer nachhaltig flachensparenden Siedlungsentwick
lung" tiber .Kornmunale Landschaftsplanung als In
strument einer nachhaltigen Entwicklung" bis zu loka
ler IuK-Politik im Sinne der Nachhaltigkeit. Auch in den
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Niederlanden wird nach zukunftstrachtigen Bildern fur
die Stadt und nach Wiederbesinnung auf die Urbanitat
gesucht.

Ein weiteres Thema ist die Stadtokonornie und die
Wettbewerbsfahigkeit der Stadte, Die Auseinanderset
zung mit planerischen Fragestellungen findet auf sehr
unterschiedlichen Ebenen statt und reicht von der Or
ganisierbarkeit sehr grofser Stadte bis zu konkreten
Fragestellungen wie innovativen Ansatzen in der integ
rierten Stadtteilplanung oder Informationssystemen
fur die Btirgerbeteiligung. Die Gefahr, dass Stadte als
Zentren der Dienstleistungsgesellschaft auf Grund ur
baner Probleme sozialer und okologischer Art in ihrer
Leistungsfiihigkeit eingeschrankt sind, wird ebenfalls
diskutiert.

Block B: Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Wandel

Die Zukunftsstudien kommen zu dem Ergebnis, dass
Osterreich und Deutschland auch in Zukunft attraktive
Wirtschaftsstandorte sein werden. Impulse werden von
der weiteren horizontalen und vertikalen europaischen
Integration erwartet. Der Prognos-Deutschland-Re
port weist darauf hin, dass der Innovationsfahigkeit
und Anpassungsbereitschaft der deutschen Wirtschaft
die entscheidende Rolle zukommt, urn auch in Zukunft
hochwertige und innovative Erzeugnisse zu produzie
ren, deren Preise die hohen Arbeitskosten decken. AIle
drei Studien vermuten, dass die hohe Arbeitslosigkeit
weiter anhalten wird. Prognos rechnet erst ab 2010 mit
einem dauerhaften Sinken unter die Vier-Millionen
Grenze. AIIgemein wird eine breitflachige Flexibilisie
rung der Arbeitszeiten erwartet.

Im gesellschaftlichen Bereich macht die Delphi-Studie
aus Osterreich, die als einzige auch ein Gesellschafts
und Kultur-Delphi mit einschliefst, sehr weitreichende
Aussagen, z.B. dass es zu einer Verarmung grolserer Be
volkerungskreise kommt oder dass die Politik ihre
Steuerungsfiihigkeit verliert und die Gesellschaft zur
Selbststeuerung tibergeht. Die wichtigsten .Konflikt
linien" der Zukunft verlaufen nach Meinung der oster
reichischen Experten zwischen regular Beschaftigten
und Menschen in flexiblen Arbeitsverhaltnissen (befri
stete Vertrage, mehrere Jobs), zwischen "Informations
eliten" und .Jnformationsproletariat" sowie zwischen
Anhangern und Gegnern einer multikulturellen GeseIl
schaft.

Die Forschung widmet sich einerseits den Auswirkun
gen internationaler Strukturveranderungen auf die re
gionale Entwicklung (regionale Wirtschaft, Bevolke
rungsentwicklung, Arbeitsmarkt), andererseits den
Strategien von Firmeu, Regionen und ganzen Natio-
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nen, mit denen sie auf Globalisierung und internatio
nalen Wettbewerb reagieren. Bei den deutschen und
europaischen Institutionen liegt ein Schwerpunkt auf
nationalen und supranationalen Regelungssystemen
sowie dem Zusammenspiel dieser Systeme (Mehrebe
nen-Governance-Systeme) vor dem Hintergrund von
Globalisierung und Informationsgesellschaft. Ein an
deres Thema ist die Neu-Organisation der Arbeit, z.B,

im Schwerpunktprogramm .Regulierung und Restruk
turierung der Arbeit in den Spannungsfeldern von Glo
balisierung und Dezentralisation" der deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG), in dem es unter anderem
urn die Frage geht, ob Normalarbeitsverhaltnisse ein
Auslaufmodell darstellen. Die Auswirkungen der luK
Technologien auf Arbeit und Ausbildung sind Thema
des Forschungsrahmenprogramms der Europaischen
Union (EU).

Block C: Wandel der technischen Sektoren und
seine Auswirkungen

Informations- und Kommunikations(luK)
Technologien

Die deutsche und die japanische Delphi-Studie gehen
davon aus, dass das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtau
sends von den luK-Techniken gepragt werden wird, die
alle Lebensbereiche durchdringen werden. In Japan
wird eine weite Verbreitung des elektronischen Ge
schaftsverkehrs bis zum Jahre 2006 erwartet. Es entste
hen neue Arbeitsplatze (der Prognos-Deutschland-Re
port schatzt 2,5 Mio. bis 2020) und neue Arbeitsformen
wie Telearbeit. Die EU vermutet, dass sich die Zahl der
derzeit vier Millionen Menschen in der EU, die Tele
arbeit in Anspruch nehmen, bis 2007 verzehnfachen
durfte, Bereits in Block B genannt wurden die von
osterreichischen Experten erwarteten gesellschaft
lichen Konflikte auf Grund unterschiedlicher Nutz
und Verfiigbarkeit von Informationsressourcen.

Ein Thema der Forschung ist die Beeinflussung der
staatlichen Aufgaben durch luK-Technik. In erster Linie
wird von "digital government" bzw. "e-government"
gesprochen, also Informationsdiensten in den offent
lichen Verwaltungen. Ein anderes Projekt greift die
Thematik "Multimedia, Internet und Burgerbeteili
gung" auf und setzt sich in vielerlei Hinsicht mit den
Auswirkungen der Informationstechnologien auf die
Stadtentwicklung auseinander.

Verkehr und Mobilitat

Die Delphi-Studien kommen zu dem Schluss, dass das
Auto das zentrale Verkehrsmittel bleibt (Osterreich),
der berufsbedingte Verkehr aber urn 20 % abnimmt,
was durch die Zunahme von Telearbeit bedingt wird

66

(Deutschland).' Die 6sterreichischen Experten vermu
ten, dass bei der Entscharfung der verkehrsbedingten
Probleme zukunftig technische L6sungen gegenuber
ubergreifenden Verkehrskonzepten nur eine unterge
ordnete Rolle spielen.

1m 5. Forschungsrahmenprogramm der EU gibt es die
Leitaktion "Nachhaltige Mobilitat und Zusammenwir
ken der Verkehrstrager". Dieses Zusammenwirken
steht im Mittelpunkt der Forschung, nicht nur der EU.
Dabei soll untersucht werden, wie Stadtebau, Ver
kehrs-, Landes- und integrierte Standortplanung zu
einer effizienten und vertraglichen Mobilitat beitragen
konnen. Andere Forschungen haben das individuelle
Verkehrshandeln zum Thema, zum Beispiel Untersu
chungen zur Freizeit- und Einkaufsmobilitat,

Energie und Klima

Die in den Delphi-Studien befragten Experten gehen
davon aus, dass fossile Brennstoffe weiterhin (bis 2003)
sehr billig sein werden und dass Energieeinsparungen
und erneuerbare Energien erst ab 2015 an Bedeutung
gewinnen.

In der Forschung werden verschiedene Moglichkeiten
der besseren Bnergieproduktivitat untersucht, aber
auch in diesem Forschungssektor richtet sich das Inter
esse uberwiegend auf konzeptionelle Ansatze im Ge
gensatz zu rein technischen L6sungen. Zu nennen sind
kommunale Klimaschutzkonzepte, z.B. im Rahmen der
Agenda 21, und Einsparm6glichkeiten fur regionale
Energieversorgungsunternehmen durch "least-cost
planning" -Konzepte oder durch spezifische Energie
effizienzprogramme.

Kreislaufwirtschaft und Recycling

Die deutsche Delphi-Studie erwartet zwischen 2006
und 2013 "eine Phase, in der Unternehmen und Staaten
urn 6kologisches Wirtschaften ringen und eine Kreis
laufwirtschaft entsteht". Auch in Japan wird eine weite
Verbreitung des Recyclings ab 2012 erwartet.

Haupt-Thema der Forschung in Deutschland sind um
weltgerechte Stoffkreislaufe, Doch auch im amerikani
schen Raum richtet sich das Augenmerk der Forschung
verstarkt auf Life-Cycle-Betrachtungen, die sogar fur
ganze Infrastruktursysteme angestellt werden.

Block D: Umwelt und Gesellschaft

Die Experten der japanischen Delphi-Studie erwarten
die Einfuhrung von Umweltsteuern fur das Iahr 2006.
Die 6sterreichischen Forscher gehen fur Europa von
einheitlichen Oko-Steuern auf EU-Ebene aus. Sie er
warten auch, dass langfristig ein okologisches Verhal-
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ten mit einem hohen sozialen Prestige verbunden sein
wird.

Das Thema Okologische Steuerreform ist intensiv
am Wuppertal Institut behandelt worden, zuletzt im
Rahmen eines europaischen Forschungsprojektes
("Environmental fiscal reform"), das die Verteilungs
wirkungen sowie die okonomischen und sozialen Aus
wirkungen thematisiert. In den USA wird an einfach
handhabbaren Instrumenten gearbeitet, mit denen
okonomische Kosten und okologischer Nutzen von
Umweltprogrammen analysiert werden konnen.

Das Verhaltnis von Politik zu Umwelttechnik bildet
einen kleinen Schwerpunkt innerhalb dieses Themen
feldes. Die zentrale Frage ist, mit welchen Instrumen
ten die Politik Innovationen im Umweltbereich unter
stutzen kann. Andere Forschungen widmen sich dem
Thema Umweltwahrnehmung und -verhalten. Als Bei
spiel sei das DFG-Schwerpunktprogramm "Globale
Umweltveranderungen: sozial- und verhaltenswissen
schaftliche Dimensionen" erwahnt, das den Menschen
in beiden Rollen als Verursacher und Opfer von Um
weltveranderungen betrachtet.

Folgerungen

Aus der Internet-Recherche ergeben sich sowohl in
haltliche als auch methodische Folgerungen:

a) Fortentwicklung des methodischen Ansatzes

Das Grundproblem der angewendeten Methode liegt,
wie dargestellt, in der unterschiedlichen Ausrichtung
der Institutionen. Die Vielfalt ermoglicht zwar einer
seits einen interessanten Uberblick, setzt aber anderer
seits mangels Vergleichbarkeit die Aussagekraft herab.
Ahnliches gilt fur die breite Palette der inhaltlichen
Ausrichtung. Zudem stellt sich die grundsatzliche Fra
ge, inwieweit sich aus aktueller Forschung Folgerungen
tiber zukunftig relevante Themen ableiten lassen. Ist
ein aktuell immer wieder auftauchendes .Trendthema"
fur die Zukunft wichtiger als weniger beachtete
.Exotenthemen"?

Eine Losung konnte darin bestehen, sich z.B. auf Zu
kunftsstudien oder Forschungsforderer zu beschran
ken. ForschungsfOrderer eignen sich besonders fur
eine solche Fragestellung, weil sie tiber ein Programm
verfugen, in das die Annahmen tiber zukunftig relevan
te Themen eingeflossen sind. Zukunftsstudien befas
sen sich zwar direkt mit zu erwartenden Entwicklun
gen, enthalten aber in der Regel wenig raumrelevante
Informationen, sondern prognostizieren das Eintreffen
technologischer Fortschritte.

RuR 1/2000

Bier ist die Kombination mit anderen Methoden mog
lich. So konnte z.B. eine Zusammenfassung der Aussa
gen der Zukunftsstudien die Grundlage fur ein eigenes,
kleines Raum-Delphi darstellen.

Auch sei hier noch einmal auf die grolse Dynamik im
Internet hingewiesen, die standig neue Informations
angebote produziert und andere rasch veralten lasst.
Damit wechselt die Relevanz von Internetangeboten
fur eine solche Untersuchung sehr stark. Notig er
scheint daher, dass raumrelevante Themen eine feste
Verankerung im Netz erfahren, etwa in Form eines
Raumplanungs-Katalogs.

b) Folgerungen fur ARL-Themen

Auch wenn die Ergebnisse der Recherche insofern ei
nen "bias" haben, als sie sich nur auf das Planungs
objekt, nicht auf die Raumplanung als solche beziehen
konnen, scheint es, als ob die ARL die zur Zeit als zu
kunftsfahig angesehenen Themen bereits aufgegriffen
habe. Erganzend lassen sich - bei einiger subjektiver
Deutung - allerdings noch Aspekte identifizieren, die
in gewisser Weise ebenfalls noch zukunftsfahig sind. Es
ist unbestritten, dass die wesentlichen .Makrothemen"
weiterhin sein werden:

1. Nachhaltige Entwicklung

2. Raumentwicklung in Deutschland mit dem Schwer
punkt: Globalisierung von Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft

3. Raumliche Auswirkungen der technologischen Ent
wicklungen mit dem Schwerpunkt: raumliche Fol
gen der Informationsgesellschaft, der Telekommu
nikation, des Umganges mit Zeit

4. Stadtische und regionale Netze mit dem Schwer
punkt: Stadte und Ballungsraume in weltweiter Ver
netzung

5. Mobilitat

6. Institutioneller Wandel, Transformationsprozesse

7. Regionalisierung, Dezentralisierung, Kommunali-
sierung, "aktivierender Staat"

8. Planungsrecht, Planungsverfahren

Aus der Internet-Recherche konnte man die folgenden
Anregungen fur die Makro-Themen ableiten:

Zu 1): Die in anderen Institutionen durchgefuhrten Ar
beiten beziehen sich zur Zeit auf Ideen und Konzepte,
wie tiber einzelne Projekte neue Ansatze geschaffen
werden konnen, in die "nachhaltige Gesellschaft" tiber
zuwechseln. Hier fehlen Planungskonzepte, die regie
nal-integrierte Ansatze entwickeln, insbesondere unter
Berucksichtigung der iiblicherweise eher benachteilig
ten sozialen Komponenten.
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Im Ubrigen sind das aber Themen, die unter Punkt 8)
zu behandeln sind.

Zu 2): Die bisherige Globalisierungsdiskussion ist auf
gespannt zwischen "Globalisierung" und .Regionali
sierung" mit der Verbindungs-Vokabel: .glocal". Was
fehlt, sind differenzierte Vorstellungen davon, was
"regional governance" unter dem Zeichen der Globali
sierung sein kann und welche institutionellen sowie
prozeduralen Folgerungen sich daraus fur die Region
ergeben.

Zu 3): Die Informationsgesellschaft hat sehr viele spe
kulative Vorstellungen hervorgebracht, was Internet
und Telekommunikation fur die moderne Raument
wicklung bedeuten konnen, Die eigentlichen Probleme
konnten sich aus wachsenden Disparitaten in der
Informationsverarbeitung ergeben, die sich sozial
bereits abzeichnen, aber auch regional wachsende Be
deutung haben, weil Informationsverarbeitung zuneh
mend .Know-how-bedurftig" und folglich unterstut
zungsbedurftig durch externe Beratung ist. Dabei sind
Iandliche Regionen mit geringerem Beratungsbesatz
eher benachteiligt.

Von Bedeutung sind die damit verbundenen Fragen
nach dem sog. .Humanpotenzial": Es kommt nicht
mehr nur auf die Fahigkeiten einzelner Menschen an,
sondern auf das Leistungsvermogen ganzer Gruppen
und .Iemender Regionen". Was aber sind die Anforde
rungen und wie kann man ihnen gerecht werden?

Zu 4): Das Thema der Stadte wird zunehmend das
jenige ihrer Einbindung in die Region. Das ist nicht nur
ein okonomlsches Problem. sondern Stadte stehen
heute fur Lebensqualitat und soziale Integrationsauf
gaben. Es ware zu uberlegen, wie weit die ARL nicht
Vorreiter werden muss, urn die - historisch bedingte 
Trennung zwischen Stadtplanung und Raumplanung
wenigstens fur den stadtischen Bereich zu uberwin
den. Das hat nicht nur planerisch-konzeptionelle, son
dern auch institutionelle Konsequenzen.

Hinzu kommt die Aufgabe der engeren Kooperation
mit der Wirtschaft, urn regionale .embeddedness" zu
einem Standortgutesiegel ftir die weltweite Stadtekon
kurrenz im "global age" zu machen. Schon heute sind
die Stadte/Regionen im Vorteil, die der Wirtschaft
signalisieren konnen, dass sie konstruktiv-kooperativ
nicht nur die Anforderungen der Wirtschaft an den
Standort auffangen, sondern auch Folgekosten der
Wirtschaft bearbeiten konnen.

Andererseits sind Stadte auch Opfer verfehlter nationa
ler Standortpolitiken (Steuerpolitik, Arbeitsmarktspoli
tik, Umweltpolitik) - mussten Stadte nicht mehr Mit
wirkungsmoglichkeiten auf nationaler Ebene in den sie
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unmittelbar angehenden Politikfeldern bekommen?
(Dieses Thema ist eng mit dem .Makrothema" Nr. 8
verbunden)

Zu 5): Mobilitat ist aus okologischer Sicht ein Dauer
thema. Hier scheint aber inzwischen genugend For
schungs-Input erfolgt zu sein. Fur die ARL bietet sich
lediglich an, diese Entwicklungen zu beobachten und
tiber Gesprachskreise .Jnteraktiv" zu halten.

Zu 6): Institutioneller Wandel ist eines der Mega- The
men unserer Zeit. weil sich hier Fragen des gesell
schaftlichen Wertewandels mit Fragen des .uberforder
ten Staates" und der veranderten Politikmodi (mehr
Selbst-Steuerung, mehr Akzeptanzgewinnung durch
Mitwirkung) mischen. Die damit verbundenen Trans
formationsprozesse sind bisher nur fur Ost-Europa
und Ost -Deutschland aufgegriffen worden. Aber sie
gelten in ahnlicher Weise auch fur die .klassischen"
Industrielander, Der institutionelle Wandel hat Aspekte
wie

- Fortentwicklung der "regional governance" und des
Wandels der Planung (neue Rolle in regional gover
nance),

- Folgen von new public management und De-Regu-
lierung auf Planung.

Zu 7): Regionalisierung hat weltweit Aufmerksamkeit
gefunden. Die neuen Themen verbinden sich vor allem
mit Prozessen der regionalen Strukturanpassung unter
dem Begriff der "learning region".

Zu 8): Hier bieten sich vor allem kommunikations
theoretische und kommunikations-praktische Arbei
ten an. die das Problem der Integration inter-sektoraler
Politik -Fragmentierung, aber auch der Vermittlung von
Planungsinhalten an die .Verbraucher" zum Gegen
stand haben miissten. Zu denken ist an

- Planerische Integrationsverfahren. Es fehlen noch
geeignete Verfahren und Interaktionssysterne, urn
die sektoral fragmentierten Entscheidungsstruk
turen konstruktiv zu tiberwinden. Hier sind ins
besondere neuere Ansatze in der Diskussion zur
Urrrreltplanung interessant (Plan-UPY, nationale
Umweltplane, zielorientierte Planungskonzepte in
der Umweltpolitik). Ihre Relevanz fur die Praxis, aber
auch ihre Bedeutung fur die Raumplanung sollten
konstruktiv (und nicht nur abwehrend) diskutiert
werden.

- Intersektorale Kommunikationsprozesse: Wie kann
man die institutionelle Leistungsfahigkeit der Kom
munikation erhohen (hier finden Ansatze einer Dis
kussion in der englischen Planungstheorie statt).
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