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Hans Kistenmacher und Kirsten Mangels 

Regionalmanagement ais Motor 
fiir eine nachhaltige Raumentwicklung? 

Regional Management as the Driving Force 
behind Sustainable Spatial Development 

Kurzfassung 

Der vorliegende Beitrag nimmt eine Forschungsarbeit zur Evaluierung des Regionalma

nagements am Beispiel des Landkreises Rottal-Inn1 zur Grundlage, urn die Moglichkeiten 

des Regionalmanagements zur „Akzeleration" einer nachhaltigen Raumentwicklung zu 

diskutieren. Dabei findet zunachst eine Auseinandersetzung mit den Prinzipien und 

Postulaten des Leitbildes der nachhaltigen Raumentwicklung und dem Stand der 

Operationalisierung und Umsetzung in Deutschland vor allem im Bezug zur Raumordnung 

statt. AnschlieBend wird schwerpunktmaBig das Regionalmanagement Rottal-Inn hinsicht

lich seiner Entstehung, seiner Inhalte, der Organisation, seiner projektbezogenen Effektivi

tat und seiner Management-Effizienz dargestellt, urn den Beitrag eines prozess- und 

umsetzungsbezogenen Regionalmanagements fur eine nachhaltige Raumentwicklung dis

kutieren zu konnen. Entgegen der teilweise vertretenen Meinung „die Regionalplanung ist 

tot, es lebe das Regionalmanagement" werden abschlieBend Folgerungen bezilglich eines 

raumspezifischen Regionalmanagements und seinerVerkntipfung mit der Regionalplanung 

gezogen. 

Abstract 

This article is based on a research study into the evaluation of regional management in the 

rura[ county of Rottal-Inn, which serves as a starting point for a discussion on the potentia! 
ojfered by regional management to "accelerate" sustainable spatial development. It begins 

with a critical analysis of the principles and postulates of the vision of sustainable spatial 

development and of the current state of implementation of this vision in Germany, in 
particular with regard to mare comprehensive spatial planning. The article then goes on to 

focus in turn on the origins, content and organisation of regional management in Rottal-Inn, 
as well as on its effectiveness with regard to projects it has been applied to and its managerial 
efficiency; this in turn leads into a discussion of the contribution of process- and 

implementation-orientated regional management to sustainable spatial development. 
Departing from the view occasionally encountered which might be expressed as "Regional 
planning is dead - long live regional management!'; the authors conclude by drawing same 

conclusions regarding area-specific regional management and its links to regional planning.

Nachhaltige Entwicklung 

ais internationale Verpflichtung 

Auf der Konferenz fur Umwelt und Entwicklung 
der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro hat 
sich die internationale Staatengemeinschaft bekannt

lich dem Leitbild der „nachhaltigen Entwicklung" ver
pflichtet. Es wurde ein Aktionsprogramm fur das 

21. Jahrhundert2 formuliert, mit dessen Unterzeich-

nung Deutschland sich verpflichtet hat, politische Kon

zepte, Plane und Prozesse auf nationaler Ebene zur 

Umsetzung der UNCED-Ergebnisse zu erstellen, d.h. 

nachhaltige Entwicklung zu definieren, zu operationa

lisieren und politisch durchzusetzen. 
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Gepragt von dem neuen Stellenwert des Umweltschut

zes nach Rio „weg vom Begrenzungsfaktor hin zum 

Zielfaktor gesellschaftlicher Entwicklung"3 wurde und 
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wird das Leitbild der nachhaltigen Entwieklung in Wis
senschaft und Politik diskutiert. 1m Mittelpunkt steht
dabei die noch nicht zu Ende gebrachte Auseinander
setzung mit der Definition des Leitbildes, seiner kon
zeptionellen Bausteine und seiner Operationalisierung
sowie der politischen Durchsetzbarkeit.

Als Grundkonsens hat sieh bisher die bereits im
.Brundtland-Bericht'" formulierte Definition der
nachhaltigen Entwicklung (damals im deutschen
Sprachgebrauch noch vorwiegend als dauerhafte
Entwicklung bezeichnet) durchgesetzt. Dort wurde
nachhaltige Entwieklung definiert .als ein Prozess
standigen Wandels, dessen Ziel darin besteht, die Aus
beutung der Ressourcen, den Investitionsfluss, die Aus
riehtung der technologischen Entwicklung und die in
stitutionellen Veranderungen mit kunftigen und
gegenwartigen Bedurfnissen in Einklang zu bringen."5

Oder etwas verkiirzt ist nachhaltige Entwieklung die
Bezeiehnung fur eine Entwieklung, in der die Bedurf
nisse heutiger Generationen befriedigt werden sollen,
ohne die Bediirfnisse kommender Generationen zu
gefahrden. Seitdem sind zahlreiehe erganzende
Definitionsvorschlage gemacht worden, aber keine,
uber die so weitgehender Konsens besteht."

Mit dem Leitbild verbindet sieh die Erkenntnis, dass
ein ganzheitlicher Ansatz notwendig ist, dass die Berei
che Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft im Zusam
menhang betrachtet, entwiekelt und stabilisiert wer
den mussen. Die okologische Maxime beschreibt dabei
die Notwendigkeit einer Festlegung von Gesamtober
grenzen des Verbrauchens aller niehterneuerbaren
Ressourcen (Kontingentierungsproblem). Die okono
mische Komponente steht fur die Notwendigkeit einer
moglichst optimalen Nutzung aller Ressourcen. Zen
trale Zielsetzung ist die Sieherstellung von Rahmenbe
dingungen, die ein effizientes Wirtschaften fordern,
weniger die Formulierung eines bestimmten Versor
gungsniveaus (Effizienzproblem). Die soziale Kom
ponente verdeutlieht die Notwendigkeit einer verstark
ten Partizipation und einer ausgeglichenen Verteilung
aller Ressourcen, urn damit die soziale und raumliche
Kohasion sieherzustellen (Distributationsproblem).

Die Operationalisierung der nachhaltigen Entwicklung
wurde und wird in Deutschland uberwiegend als ein
naturwissenschaftlieh-technisches und okonomlsches
.Bxperten-Problem" gesehen. .Es gilt, aus naturwis
senschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen
Uberlegungen heraus Bedingungen fur Nachhaltigkeit
zu ermitteln. Diese Bedingungen munden in An
weisungen fur politisches und individuelles Han
deln ( ... )."7 Dementsprechend wurden in Deutsch
land zur Schliefsung von Wissenslucken in ver
schiedenen Umweltbereiehen mehrere Kommissionen
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beauftragt, urn zu zentralen Problemfeldern grundle
gende Arbeit zu leisten. Beispielhaft seien genannt:

- die Enquete-Kommission "Schutz des Menschen
und der Umwelt";

- der Rat von Sachverstandigen fur Umweltfragen
(SRU)9;

- der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung
.Globale Umweltveranderungen" (WBGU)10.

Das unter dem naturwissenschaftlich-technischen
Bliekwinkel zentrale Problem fur die Operationalisie
rung der nachhaltigen Entwieklung, die Definition und
Festlegung von .nachhaltigen" Grenzwerten fur Schad
stoffeintrage in die Umwelt und fur die .machhaltlge''
Nutzung der naturlichen Ressourcen, ist trotz aller An
strengungen (noch) nieht gelost, Dies liegt zum einen
daran, dass noch immer WissenslUcken bezuglich der
Zusammenhange innerhalb der Natur und vor allem
bezuglich der Wechselwirkungen zwischen Okonomie
und Okologie sowie der Folgewirkungen wirtschaftli
chen Handelns bestehen, Zum anderen sieherlieh auch
an der mangelnden politischen und gesellschaftlichen
Bereitschaft, solche Grenzwerte zu akzeptieren und ge
setzlich zu verankern. So stellte der SRU in seinem Um
weltgutachten 1996 schon fest, dass eine zunehmende
Auseinandersetzung mit dem Konzept der nachhalti
gen Entwieklung in Deutschland zwar stattfande, aber
es noch nieht im erforderlichen Mage zu einem iiber
geordneten gesellschaftspolitischen Leitbild fur die
politische Praxis in der Bundesrepublik geworden ist."
Im Laufe der 90er Jahre haben umweltpolitische gegen
tiber wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Frage
stellungen konstant an Bedeutung verloren." Die Um
setzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung,
fur die zuerst die Umweltbehorden und Umweltver
bande der Motor waren, scheint einerseits zu stocken,
weil die Kornplexitat der Problematik und der Umset
zung immer starker zu Tage getreten ist und anderer
seits, weil die die 90er Jahre beherrschenden Politikfel
der (Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik im Zeiehen
der Globalisierung) das Leitbild nieht zu dem ihren ge
macht haben.

Neben dem naturwissenschaftlieh-technischen Weg
zur Umsetzung der nachhaltigen Entwieklung wird
dementsprechend zunehmend ein parallel zu verfol
gender, in der Literatur als .ethlscher Weg" oder .duale
Strategic" bezeiehneter, fur notwendig erachtet und
diskutiert. Dieser basiert im Zentrum auf freiwilligem
Setzen und Einhalten von Grenzen, auf der Einsieht be
ruhend, gegenuber der Natur und den zukunftigen Ge
nerationen fair zu handeln. Es handelt sich, verkurzt
gesagt, urn eine Umsetzung der nachhaltigen Entwiek
lung "von unten", die durch die zunehmenden Lokale-
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Okonomie

Abbildung I
Magisches Dreieck der nachhaltigen Entwicklung

Agenda-Z l-Aktivitaten der Gemeinden
wesentliche Impulse bekommen hat.
Ausgehend von dem gemeinsamen Leit
bild einer nachhaltigen Entwicklung
werden Parameter der zukunftigen Ent
wicklung eines Raumes von den unter
schiedlichen Akteuren im Raum konsen
suell ausgehandelt und sukzessive durch
entsprechende Projekte umgesetzt.

Nachhaltige Raumentwicklung
als Leitvorstellung
der Raumordnung

Seit 1998 ist mit der Novellierung des
Raumordnungsgesetzes die Leitvorstel
lung bei der Erfullung der Aufgabe der
Raumordnung nach § 1Abs. 2 eine nach
haltige Raumentwicklung, die die sozia-
len und wirtschaftlichen Anspruche an
den Raum mit seinen okologischen
Funktionen in Einklang bringt und zu
einer dauerhaften, grolsraumig ausge-
wogenen Ordnung fuhrt.

Schon im Vorfeld der Novellierung des Raumordnungs
gesetzes hat man damit begonnen, sich mit dem
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und daraus
resultierenden Anforderungen fur die Raumordnung
auseinander zu setzen. Es wurde auf zahlreichen Fach
tagungen und Kongressen daruber diskutiert, ob und
inwiefern gegentiber der bisherigen Praxis ein neuer
bzw. zusatzlicher raumplanerischer Handlungsbedarf
entsteht. In der Fachliteratur, in Forschungsprojekten
sowie z.B. in zwei Arbeitskreisen der Akademie fur
Raumforschung und Landesplanung" wurden Unter
suchungen durchgefuhrt, ob das bestehende raumpla
nerische Instrumentarium und die bestehenden Stra
tegien geeignet sind, das Leitbild zu untersttitzen bzw.
umzusetzen." Gleichzeitig wurden mehrere Pilotpro
jekte und Forschungsprojekte" initiiert.

Dabei wurden die aus der Definition und den Arbeiten
der verschiedenen Kommissionen (s.o.) folgenden
Prinzipien und Postulate fur Planungen und deren Um
setzung anerkannt:

- Die Langfristorientierung zur Erhaltung und Ent
wicklung der okologischen, okonomischen und so
zio-kulturellen Lebensbedingungen bzw. -grund
lagen.

- Die integrative Betrachtung der okologischen, oko
nomischen und sozio-kulturellen Belange. Diese ist
in der Raumplanung zwar seit jeher verankert, er
langt aber im Zuge der Diskussionen urn die nach-
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Soziales

haltige Raumentwicklung eine neue Bedeutung v.a.
auch fur die verschiedenen Akteure im Raum (vgl.
Abb. 1.: Magisches Dreieck der nachhaltigen Ent
wicklung).

- Die mit der Leitvorstellung einhergehenden hohe
ren partizipatorischen Anforderungen. Die Koope
ration mit allen interessierten gesellschaftlichen
Gruppen sowohl an Planungs- als auch an Umset
zungsprozessen ist ein wesentliches Merkmal zur
Gewahrleistung der gewtinschten Transparenz und
Akzeptanz der Zielvorstellungen.

- Die Verteilungsgerechtigkeit, sowohl intergenerativ
als auch intragenerativ.

Eine umfassende und generalisierungsfiihige Darstel
lung nachhaltiger Raumentwicklung bzw. Raumpla
nung existiert bisher nicht. Dies sicherlich auch, weil
der Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung mit den
entsprechenden Aktivitaten - in Abhangigkeit von
den jeweiligen wirtschaftlichen, okologischen, sozialen
und kulturellen Gegebenheiten eines Raumes und sei
ner Gesellschaft - jeweils raumspezifisch bestimmt
werden muss. Daher ist es notwendig, neben der raum
tibergreifenden Grundsatzdiskussion tiber Regional
studien der Frage nachzugehen, welche Wege bei der
Realisierung einer nachhaltigen Raumentwicklung un
ter Berticksichtigung spezieller Raumstrukturen be
schritten werden konnen.
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Die bisherigen Aktivitaten im Bereich des Regionalma
nagements weisen ein breites Spektrum an Formen der
Organisation und der Institutionalisierung auf. Sie rei
chen von Zweckverbanden, Entwicklungsagenturen,
privatrechtlichen Formen bis zu Arbeitskreisen ohne
Rechts- und Organisationsstruktur.

Die Initiativen zur Einrichtung eines Regionalmanage
ments gehen nur teilweise von Seiten der Regional
und Landesplanung aus, dagegen haufiger von Kom
munen, Verbanden, Btirgerinitiativen usw. Dieser Ent
wicklungsprozess ist noch in vollem Gange. Es wird da
bei wahrscheinlich noch zu vielerlei Veranderungen
kommen.

Eines der wenigen Beispiele, wo die Initiative zu Mana
gement- und Umsetzungsaktivitaten auf lokaler Ebene
vor allem von der Landesplanung ausgeht, ist Bayem.
So hat die dortige Landesplanung schon sehr friih da
mit begonnen, als Grundlage dafiir so genannte Insel
bzw. Teilraumgutachten zu initiieren und mitzufinan
zieren. Diese sind in der Fachliteratur hinreichend be
schrieben. Hier sei lediglich dazu angemerkt, dass es
sich dabei bewahrt hat, flexibel vorzugehen und den
spezifischen lokalen Vorstellungen sowohl bezuglich
raumlicher Abgrenzungen als auch der naheren Ausge
staltung der jeweiligen Aktivitaten weitgehenden Spiel
raum zu lassen.

Regionalmanagement als Nachhaltigkeits
orientiertes Umsetzungsinstrument
der Landes- und Regionalplanung

Das raurnlich-koordinierende Aufgabenfeld von Lan
des- und Regionalplanung ist in erster Linie ordnungs
politisch-rahmensetzend ausgerichtet, wenn auch dar
tiber hinausgehende Aktivitaten in verschiedenen
Auspragungen schon seit langem bestehen.

Die grundlegenden Veranderungen sozio-okonomi
scher und gesellschaftspolitischer Strukturen und Rah
menbedingungen fuhrten zu einem Bedeutungsverlust
des klassischen raumordnerischen Aktivitatsbereichs,
der aber nach wie vor unverzichtbar ist. Der Umset
zungs- und Projektbezug tritt mehr in den Vordergrund
der Planungs- und Beratungstatigkeit. Gleichzeitig zei
gen sich hierbei die Grenzen raumordnerischer Hand
lungsspielraume, insbesondere auch bezuglich der
Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips. Naturlich hat
die Raumordnung hierzu wesentlich beizutragen, vor
allem im langerfristigen Bezug; zur Erreichung konkre
ter sowie kurz- bis mittelfristiger Ergebnisse braucht
sie jedoch Partner. Der wichtigste, dessen Aufgabe sie
teilweise auch selbst tibemehmen kann, ist gerade be
zuglich der Nachhaltigkeit das Regionalmanagement,
zumal sich fruhzeitig gezeigt hat,
dass im raumlichen Bezug der teil- Karte 1

raumlichen Ebene dabei die grofste Lage des Landkreises Rottal-Inn
Bedeutung zukommt. ,------------------------------,

Das Regionalmanagement ist ins
besondere dadurch gekennzeich
net, dass es sich urn einen raum
bzw. regionenbezogenen Ansatz
handelt, der in Ausrichtung auf
Kemprobleme in erster Linie hand
lungs- und projektorientiert, statt
planungs- und flachenorientlert ist.
Die Raumabgrenzung des Regio
nalmanagements erfolgt dabei
aufgaben-, themen- und akteurbe
zogen. Das Konzept des Regional
managements basiert auf einer ge
meinsamen Interessenslage, da
weniger die jeweilige Regionszuge
horigkeit, sondem vielmehr die In
teressensbetroffenheit der Akteure
und der politischen Entschei
dungstrager zur Kooperation an
konkreten Projekten motiviert. Das
Regionalmanagement befasst sich
vomehmlich mit Projekten, die
eine besondere lokale Bedeutung
aufweisen und somit diesbezuglich
an Kemproblemen ansetzen.
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n

Karte2
Die Inn-Salzach-EUREGIO

Wie die Fachdiskussion zeigt, liegen iiber das aufser
ordentlich vielfaltige Aktivitatsfeld des Regionalmana
gements im Bezug zur Nachhaltigkeit bisher nur relativ
wenige empirische Erkenntnisse vor, wobei jeweils
auch den struktur- und gebietsspezifischen Besonder
heiten Rechnung zu tragen ist.

Das Beispiel des Regionalmanagements
Rottal-Inn (Niederbayern)

Im Folgenden soll deshalb anhand einer Untersuchung
des Regionalmanagements im Landkreis Rottal-Inn in
Niederbayern (zur Lage siehe Karte 1) kurz dargestellt
werden, mit welchen Aktivitaten das Regionalmanage
ment in einem typisch Iandlichen Raum einen insge
samt sehr erfolgreichen Beitrag zu einer nachhaltigen
Raumentwicklung geleistet hat bzw. was dafur beson
ders relevant war, urn dann zu priifen, welche Folge
rungen daraus gezogen werden konnen.

Der Landkreis Rottal-Inn ist durch folgende Merkmale
gekennzeichnet:

- typisch landlicher Raum:

• relativ geringe Bevolkerungsdichte mit sehr vie
len Streusiedlungen ohne grofsere Zentren,
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• mittelstandisch gepragt mit
traditionell grofser Bedeutung
des Handwerks,

• nach wie vor hoher landwirt
schaftlicher Anteil, aber mit
weiterem Riickgang zu rech
nen,

• entwicklungsfahiger Prernden
verkehr.

- Grenzlage zu Osterreich (s. Kar-
te 2).

Die dominierende, weitgehend
kleinbetriebliche Handwerks- und
Gewerbe-Struktur mit einer relativ
hohen Bedeutung des Bauhand
werks sieht sich einer verstarkten
Konkurrenz von auBen und teilwei
se auch einem kostenbedingten Ver
drangungswettbewerb durch deut
sche und auslandische Firmen mit
niedrigem Lohnniveau gegeniiber.
In der Fremdenverkehrsbranche be
darf es wettbewerbsbedingt einer
zukunftsorientierten Profilentwick
lung.

Die Chancen fur die Schaffung neu-
er Erwerbsmoglichkeiten in grofse

ren Industriebetrieben miissen als relativ gering einge
schatzt werden, da die diesbeziiglichen Entwicklungs
und Verlagerungspotenziale allgemein erheblich
zuriickgegangen sind und die dafur relevanten Stand
ortvoraussetzungen, wie grolsere Zentren und leis
tungsfahige iiberregionale Verkehrsanbindungen, in
nerhalb des Landkreises fehlen.

Somit zeigt sich anhand der Status-qua-Analyse, dass
die Entwicklungsstrategien in Ankniipfung an beste
hende Strukturen vor allem auf die Aktivierung endo
gener Potenziale ausgerichtet werden miissen.

Teilraumgutachten als "Hilfe zur Selbsthilfe"

Urn den genannten Herausforderungen zu begegnen,
setzte sich der Landkreis beim Bayerischen Staatsrnlni
sterium fur Landesentwicklung und Umweltfragen fur
die Erstellung eines Teilraumgutachtens ein. Die For
schungsstelle fur Wirtschaft und Sozialpolitik der Uni
versitat Passau erarbeitete daraufhin im Iahr 1993 ein
Teilraumgutachten fur den Landkreis Rottal-Inn, das
- aufbauend auf einer Analyse der bestehenden und
sich abzeichnenden Probleme - ein integriertes Ge
samtkonzept mit Leitlinien und Mafsnahmenvorschla
gen fiir die weitere Entwicklung beinhaltet. Es wurde
Mitte 1994 vorgestellt.
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Evaluierung - Bilanz
des Regionalmanagements Rottal-Inn

Da es sich beim Regionalmanagement urn einen konti
nuierlichen Prozess handelt, der im Fall Rottal-Inn
noch in den ersten Phasen mit bereits vorzeigbaren Er
gebnissen steht, erwies es sich als notwendig, eine Mi
schung aus einer planungsbegleitenden und einer Ex
post-Evaluierung anzuwenden. Sie erfolgte in Form
einer Zwischenevaluierung, die sich in den laufenden
Prozess der Umsetzung des Regionalmanagements
einklinkt und auf den Zeitabschnitt von der Einfiihrung
des Regionalmanagements im Sommer 1994 bis zur
Durchfuhrung der Evaluierung im Winter 1998/99 be
zieht.

Eine Schlusselgrofse fur den Erfolg des Regionalmana
gements ist das Wirkungsspektrum der umgesetzten
Projekte im Sinne der Nachhaltigkeit. Daher ist der
Evaluierung der Umsetzungsergebnisse als Effektivi
tatskontrolle eine grofse Bedeutung beizumessen.

ZIELSETZUNG
Evaluierung der
• arbeitsmarktpolitischen
• okologlschen
• soziokulturellen
Wirkungen des Regionalmanagements

I
PROJEKTEBENE I PROZESSEBENE t

I
Effektivitiitskontrolle

r
Efflzienzkontrolle

Nutzleistung Wirksamkeit

Wirkungskontrolle Spezielle Aktivitiiten
Absolute Wirkung des Regionalmanagements
der Einzelprojekte Struktur und Auswirkungen

des Managementprozesses

Zielerreichungskontrolle Zukunftsweisende Wirkungen
Relative Wirkung LS. der Nachhaltigkeit
der Einzelprojekte Innovations- und Initiativkraft

des Managementprozesses

Zusammenfassung Organisation und Aufwand
Gesamtwirkung des Regionalmanagements

der Einzelprojekte Organisationsstruktur und
deren Kosten-Nutzen-Verhiiltnis

Gesamtbeurteilung ••

Einrichtung des Biiros fur Tourismus, Wirtschaft,
Struktur und Kultur (TWiSt)

Dieses Teilraumgutachten leistet fur den Untersu
chungsraum sozusagen .Hilfe zur Selbsthilfe". Dazu
wird von den Akteuren jedoch ein hohes MaE an Eigen
initiative vorausgesetzt. Die konkrete Umsetzung der
Malsnahmenvorschlage erfordert in der Regel intensive
Aktivitaten und Beratungen auf kommunaler und be
trieblicher Seite, so dass die Einrichtung eines Manage
ments zur Entwicklung und Koordinierung der vorge
schlagenen Malsnahmen unerlasslich ist.

Aus den genannten Griinden wurde sogleich im Sep
tember 1994 als Stabsstelle ein Regionalmanagement
in Form des Biiros fur Tourismus, Wirtschaft, Struktur
und Kultur (TWiSt) im Landratsamt Rottal-Inn in Pfarr
kirchen eingerichtet.

TWiSt erfiillt die Aufgabe, auf dem Teilraumgutachten
aufbauend Projekte fur eine nachhaltige Regionalent-
wicklung im Landkreis vorzubereiten
und umzusetzen. Das TWiSt-Team be-

Abbildung2
steht aus vier gleichberechtigten Be- Evaluierungsansatz flir das Regionalmanagement Rottal-Inn
reichsleiternl -innen (fur die Bereiche
Tourismus, Wirtschaft, Struktur und
Kultur) und sechs Sachbearbeitern/-in
nen, die sich eigenverantwortlich urn
ihre Aufgaben kiimmern. Entscheidun
gen, die die gesamte Organisation
betreffen, werden gemeinsam getrof
fen. Es wurde damit - was fur eine Or
ganisationseinheit in einer Behorde re
lativ selten ist - eine weitgehend
hierarchiefreie Struktur geschaffen, die
innerhalb des Landratsamtes grofsten
teils selbstandig arbeitet.

Bei der Vorbereitung und Umsetzung
von Mafsnahmen und Projekten kon
nen die Mitarbeiterl -innen von TWiSt
auf die Beschliisse und Empfehlungen
von fachspezifisch eingerichteten
Arbeitskreisen aufbauen. In der An
fangsphase von TWiStwurden dazu fol
gende funf Arbeitskreise gebildet:

- .Produzierendes Gewerbe",

- "Handel und Dienstleistungen",

- "Land- und Forstwirtschaft",

- .Jnfrastruktur und Umwelt",

- .Tourismus">,
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Eine zweite zentrale GroBe fur die Evaluierung stellt die
Struktur und Effizienz des Regionalmanagements dar,
urn im Rahmen einer Effizienzkontrolle vor allem fest
zustellen, welche Faktoren fur die Funktionsfahigkeit
entscheidend sind bzw. wo sich Schwachen zeigen. Zur
Verdeutlichung des Evaluierungsansatzes dient Abbil
dung 2.

Auf Grund der knappen Bearbeitungszeit musste ein
kurzfristig umsetzbarer Evaluierungsansatz entwickelt
werden. Der Aktionsradius der Evaluierung bewegte
sich daher in einem Spannungsverhaltnis, das sich aus
der Querschnittsorientierung und der dadurch beding
ten hohen Komplexitat des Regionalmanagements und
der Notwendigkeit eines praktikablen und akzeptablen
Losungsansatzes ableitet. Dabei kann kein Anspruch
auf vollstandige Erfassung aller Wirkungszusam
menhange mit verschiedenen Wirkungsketten und
Wirkungsbereichen erhoben werden. Es war auch nicht
moglich, jedes Projekt im Detail zu untersuchen, viel
mehr wurden einzelne Projekte mit besonderer Rele
vanz fur eine genauere Analyse ausgewahlt."

Entwicklung der Zielbereiche
als Grundlage der Evaluierung

Urn Aufschliisse daruber zu erhalten, inwieweit die
Umsetzung des Regionalmanagements die relevanten
Ziele erreicht hat, ist in Verbindung mit der Analyse der
Wirkungsbereiche der Projekte jeweils eine Zielerrei
chungskontrolle durchgefuhrt worden. Dazu war es er
forderlich, die jeweiligen Ziele zunachst naher zu iden
tifizieren.

Im vorliegenden Fall handelt es sich urn ein offenes,
sich prozesshaft entwickelndes Zielsystem. Daher
mussen die fur den Landkreis Rottal-Inn relevanten
Ziele auch im Zeitablauf zunachst differenzierter be
stimmt werden.

Die Grundreferenz fur die Ableitung des Zielrahmens
als Grundlage fur die Bewertung der TWiSt-Aktivitaten
bilden in erster Linie die Leitvorstellungen und Vor
schlage des Teilraumgutachtens sowie die darauf auf
bauende, am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Ziel
bestimmung von Seiten des Landkreises Rottal-Inn:

- Okonomisch

• WirtschaftsfOrderung

• Schaffung eines attraktiven Wirtschaftsstandortes

• Verkntipfung der Landwirtschaft mit dem Touris-
mus

Okologisch

• Erhalt der Kulturlandschaft

• Porderung umweltfreundlicher Technologien
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- Sozial

• Erhalt und Schaffung von Arbeitsplatzen

• Forderung des Regionalbewusstseins

• Schaffung einer burgernahen Verwaltung, die
einen schnellen Informationsfluss fur die Bevol
kerung ermoglicht

Aufbauend auf diesen Zielvorgaben wurde ein Zielrah
men fur den Landkreis Rottal-Inn als Bewertungs
grundlage fur die Evaluierung erarbeitet, der diese Ziel
bestimmungen in ihrer Grundstruktur erhalt. Es
wurden jedoch folgende Erganzungen und Gewichts
verschiebungen vor allem bezuglich des Nachhaltig
keitsprinzips vorgenommen:

- Verbesserung der Partizipation gesellschaftlicher
Gruppen an der weiteren Entwicklung sowie Star
kung des sozialen Zusammenhalts;

- Schutz und Entwicklung der natiirlichen Lebens
grundlagen (Der Umweltbereich wird im Teilraum
gutachten nur ansatzweise bzw. einseitig in Verbin
dung mit Infrastruktur angesprochen);

- Porderung der Kultur als langerfristig wirksamen
Standortfaktor und als touristische Attraktion.

Somit konnten folgende Zielbereiche unter ubergrei
fender Bertlcksichtigung des querschnittsorientierten
Prinzips der Nachhaltigkeit und den speziellen struktu
rellen Bedingungen des Landkreises Rottal-Inn der fol
genden Effektivitats- und Effizienzkontrolle zu Grunde
gelegt werden, wobei mit der Reihenfolge keine Wertig
keit verbunden ist:

- Verbesserung der Partizipation gesellschaftlicher
Gruppen an der weiteren Entwicklung sowie Star
kung des sozialen und wirtschaftlichen Zusammen
halts;

- Schaffung eines attraktiven Wirtschaftsstandortes;

- Starkung des mittelstandischen Gewerbes und des
Handwerks;

- Forderung der Land- und Forstwirtschaft als Er
werbsfaktor und als landschaftspragendes Element;

- Starkung von Handel und Dienstleistungen;

Weiterentwicklung des Fremdenverkehrs als eine
spezifische Starke des Landkreises;

- Schutz und Entwicklung der natiirlichen Lebens
grundlagen;

- Forderung der Kultur als zukunftsorientiertem
Standortfaktor und als touristische Attraktion;

- Ausbau der Infrastruktur.
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Die Nutzleistung der umgesetzten Projekte 
Effektivitiitskontrolle

1m Rahmen der Effektivitatskontrolle wurde zunachst
eine Wirkungskontrolle durchgeflihrt. Dabei ging es
darum, die mit der Umsetzung der Projekte des
Regionalmanagements verbundene Breite der Wirkun
gen einzuschatzen. Dazu war insbesondere ihr Beitrag
zur Schaffung eines kreativen Milieus, zur Aktivierung
der endogenen Potenziale, zur Initiierung selbstlaufen
der Prozesse sowie ihre Wirkung hinsichtlich der Schaf
fung einer Autbruchstimmung und Anstofsfunktion zu
untersuchen. Es wurde auch gepruft, inwieweit sich die
einzelnen Projekte in ihrer Strategie erganzen, ineinan
der iibergreifen und inwieweit sich durch die Projekte
Mehrwerteffekte bzw. Multiplikatorwirkungen entfal
ten konnten.

Dazu wurden die Bruttowirkungen der Projekte im
Hinblick auf okonomische, okologische und soziale Ef
fekte ermittelt. Es wurde also nicht der hohe theoreti
sche Anspruch einer Erfassung von Nettowirkungen
mit der Identifizierung von Mitnahme- und Verdran
gungseffekten erhoben, da hierzu wesentlich urn
fassendere Untersuchungen erforderlich waren, deren

Tabelle 1
Projekte von TWiSt innerhalb des Landkreises Rottal-Inn

• Aktion Sonnenstrom
• Geothermie
• Handwerker- und Kiinstlerhof
• Kirche in Concert
• Kultur- und Festekalender
• Landwirtschaftliche Markthalle
• Mobile Verkaufsstellen
• Natur- und Vogelschutzgebiet Unterer Inn (LIFE-Projekt)
• Plinganser (Vermarktung regionaler Produkte)
• Radeln im Rottal
• Rottaler Rolsland
• Rottaler Hoftour
• Rottaler Holzhaus
• Rottaler Modell (dezentrale Biomilliverwertung)
• Rottaler Naturheilwochen auf dem Bauernhof
• Rottaler Sonnenwende
• Rottaler Spaziergange
• Rottaler Wallfahrten
• Spektakulum zwischen Rott und Inn
• Standortprospekt
• Tag des offenen Denkmals
• Telezentrum
• Themenwanderungen im Rott- und Inntal
• Westlicher Landkreis Rottal-Inn
• Wirtschaftsforum
• Wirtschaftslagebericht
• Zukunftsregion Landkreis Rottal-Inn - Agenda 21
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Erfolgsaussichten ohnehin nicht sehr hoch einzuschat
zen sind. Hier wurde demgegeniiber versucht, tiber die
Identifizierung von Wirkungsketten zurechenbare Wir
kungsbereiche abzustecken.

Einen Uberblick tiber die bisherigen, grofstenteils noch
in Durchflihrung befindlichen Projekte gibt Tabelle 1:

Bei der Projektauswahl wurde in sinnvoller Weise kri
tisch differenzierend mit den Vorschlagen des Teil
raumgutachtens umgegangen. Teilweise wurden sie
iibernommen, modifiziert oder auch weiterentwickelt.
Es wurden aber auch eigene Projektideen eingebracht
und solche aus den Arbeitskreisen, Gerade diese erwie
sen sich als besonders erfolgreich, z. B. die .Rottaler
Sonnenwende" (Solaranlagen) oder das .Rottaler
Modell" (Musterprojekt fur Biogasanlagen).

Die einzelnen, in ihrer Bedeutung natiirlich sehr unter
schiedlichen Projekte erganzen sich in ihren Wirkungs
bereichen, was aus den Bezeichnungen nicht ohne
weiteres ablesbar ist. Sie weisen meist ein breites Wir
kungsspektrum auf, das dem Nachhaltigkeitsprinzip
weitgehend entspricht und den der Evaluierung zu
Grunde gelegten Zielrahmen grofstenteils ausfiillt. Na
here Ausfiihrungen dazu finden sich in der diesbezugli
chen Publikation (vgl. Anmerkung 1). Interessanter
weise kam es kaum zu Projektabbriichen.

In okonomischer Hinsicht konnten neben vielen indi
rekten Wirkungen auch direkte Einkommens- und
Arbeitsplatzeffekte im rnittelstandischen Gewerbe und
Handwerk festgestellt werden. Allein durch die Projek
te .Rottaler Sonnenwende", .Rottaler Holzhaus" und
.Rottaler Modell", bei denen sich die Arbeitsplatzeffek
te naher ermitteln liefsen, konnten innerhalb von vier
Jahren einschlielslich Folgeeffekten rund 130 Arbeits
platze geschaffen bzw. speziell gesichert werden.

Gleichzeitig tragen viele Projekte zur Arbeitsplatz- und
damit zur Existenzsicherung in dem fur den Landkreis
wichtigen wirtschaftlichen Bereich der Landwirtschaft
bei, sei es in Verbindung mit dem Tourismus in ver
schiedenen Formen (vgl. auch Tab. 1: Projekte von
TWiSt) oder auch der bereits erwahnten alternativen
Energiegewinnung. Die Land- und Forstwirtschaft
wurde demnach durch einige Projekte als Erwerbsfak
tor und als landschaftspragendes Element gefordert
und gesichert.

Nach einer tiberschlagigen Schatzung diirften neben
den oben genannten 130 Arbeitsplatzen mindestens
170 Arbeitsplatze durch die iibrigen Projekte gesichert
worden sein. Es kann daher von einem Gesamtarbeits
platzeffekt von etwa 300 ausgegangen werden, wobei
es sich iiberwiegend urn Sicherungseffekte handelt,
aber auch eine Eigendynamik in Gang gesetzt wurde. In
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Verbindung mit diesen Arbeitsplatz- und Einkom
menswirkungen ergeben sich daruber hinaus auch
positive Effekte fur den Handel und die Dienstleis
tungseinrichtungen im Landkreis sowie fur die offent
lichen Finanzen.

In 6kologischer Hinsicht tragen viele Projekte zum
Schutz und zur Verbesserung der natiirlichen Lebens
grundlagen, zur Erhaltung der gewachsenen Kultur
landschaft und zur Entwicklung der vorhandenen Na
turreservate bei, Insbesondere durch die F6rderung
umweltfreundlicher Technologien und Energiekonzep
te im Rahmen der Projekte .Rottaler Sonnenwende",
.Aktion Sonnenstrom" und .Rottaler Modell" sind Ver
ringerungen schadlicher Umweltbelastungen auch
quantitativ zu belegen. Wichtig erscheint jedoch auch,
dass durch diese Projekte das Umweltbewusstsein der
Bev61kerung angeregt wird.

In sozialer und soziokultureller Hinsicht weisen die
Projekte auf Grund ihres Querschnittsbezugs vielfach
einen hohen Mobilisierungseffekt im Sinne des sozia
len Zusammenhalts auf, da im Rahmen der Projekt
entwicklung und -umsetzung viele unterschiedliche
Bevolkerungs-, Berufs- und Interessensgruppen zu ge
meinsamen Aktivitaten zusammengebracht wurden
(Verbesserung der Partizipation). Vielfach haben sich
daraus zusatzliche Kooperationen mit neuen lmpulsen
entwickelt. Man lernt zusammenzuarbeiten und ge
genseitige Vorbehalte abzubauen. Dieses neue "Wir
Bewusstsein" wirkt sich auch auf die Bildung einer ge
meinsamen Identitat positiv aus. Ein Imagegewinn und
eine Verbesserung der Standortattraktivitat konnte zu
satzlich durch die positive Ausstrahlung und den tiber
regionalen Bekanntheitsgrad der Aktivitaten im kombi
nierten Kultur- und Tourismusbereich, wie Z. B. .Kirche
in Concert" usw. erzielt werden.

Vergleicht man die Effekte der Aktivitaten und Projekte
mit dem Zielkatalog, der der Effektivitats- und Effizi
enzkontrolle zu Grunde gelegt wurde (s.o.), kann fest
gestellt werden, dass er in hohem Mafse ausgefullt wur
de. Was die ubergreifenden Zielbereiche "Schaffung
eines attraktiven Wirtschaftsstandortes" sowie "Star
kung von Handel und Dienstleistungen" betrifft, sind
indirekte Wirkungen zur Stabilisierung der bestehen
den Wirtschaftsbereiche erzielt worden. Fur den Ziel
bereich .Ausbau der Infrastruktur" zeigen sich nur in
Ansatzen Regionalmanagementaktivitaten. Grolsere
Projekte im Bereich der Punkt- und Bandinfrastruktur
durften ohnehin nur in einer grofseren raurnlichen Ko
operation realisierbar sein.

Beispielhaft seien drei besonders bedeutsame Projekte
kurz umrissen:
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Projekt .Rottaler Sonnenwende"

Angebot hochwertiger Solaranlagen zur Warmwasser
aufbereitung mit kostenloser Beratung, zentralem
Einkauf und Einbau durch 36 miteinander kooperie
rende Betriebe der Heizungs-, Sanitar- und Spenglerin
nungen.

- Okonomische Effekte:

• Realisierung von Investitionen in Hohe von rund
10 Mio. DM (fur ca. 1 000 Anlagen) mit einem F6r
dervolumen von 1,5 Mio. DM.

• Von der Investitionssumme verbleiben etwa 40 %

im Landkreis.

• Sicherung bzw. Schaffung von etwa 50 Arbeits
platzen.

- Okologische Effekte:

• Einsparung von ca. 350 000 Liter Heizol/Iahr.

• Verringerung des COz-AusstoBes urn ca. 1 Mio. kg/
Iahr,

• Ausbildung von Umweltbewusstsein bei Bevolke
rung und Handwerkern.

- Soziale Effekte:

• Aufbau eines funktionierenden Kooperationsnet
zes zwischen den Handwerksbetrieben.

• Schaffung eines preiswerten Angebots von Solar
anlagen.

• Imagegewinn fur den Landkreis nach aulsen
durch den Bayerischen Energiepreis 1999.

Projekt .Rottaler Modell" (Projekt der EXPO 2000)

Aufbau eines Netzes dezentral von Landwirten betrie
bener Biogasanlagen, in denen kommunaler Biornull
mit Gulle versetzt und vergoren wird; das freigesetzte
Gas wird in Blockheizkraftwerken zur Strom- und War
megewinnung genutzt, das Endsubstrat als Dungemit
tel eingesetzt.

- Okonomische Effekte:

• Schaffung alternativer Einkommensm6glichkei
ten fur die Landwirtschaft sowie einiger zusatzli
cher Arbeitsplatze,

• Dezentral erzielte, in der Region verbleibende
Wertsch6pfung durch Energiegewinnung.

• Entlastung der Kommunen bei der Abfallentsor
gung.

- Okologische Effekte:

• Aufbau 6kologischer Stoff- und Energiekreislaufe.

• Ruckfuhrung von Nahrstoffen in den landwirt
schaftlichen Kreislauf.

• Energiegewinnung aus Reststoffen bzw. nach
wachsenden Rohstoffen.
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Soziale Effekte:

• Aufbau eines funktionierenden Kooperations
netzwerks zwischen landwirtschaftlichen Betrie
ben und Kommunalverwaltungen.

• Imagegewinn und Steigerung des Bekanntheits
grades der Region.

• Anerkennung durch den Deutschen Solarpreis
November 1998 und den Innovationspreis der
Inn-Salzach-Euregio e.v. Mai 1999.

Projekt .Rottaler Holzhaus"

Vermarktung eines preisgtinstigen Holzhauses aus
kreiseigenen Rohstoffen; architektonisches Konzept
einer regionaltypischen Hausform mit Erflillung der
Voraussetzung eines Niedrigenergiehauses.

- Okonomische Effekte:

• Erhohung des Einkommens der Waldbauern
durch Steigerung des Holzabsatzes urn tiber 30 %.

• Erhohung des Umsatzes der Zimmerer- und an
derer Handwerksbetriebe und damit Schaffung
neuer Arbeitsplatze.

• Starkung des inneren Wirtschaftskreislaufes mit
langerfristiger Wirkung.

- Okologische Effekte:

• Nutzung erneuerbarer Rohstoffe ohne weite
Transportwege zum Verbraucher.

• Einsparung von Heizungsenergie durch Niedrig
energie-Standard.

• Verjtingung des Waldes mit erhohter Bindung von
CO

2
,

- Soziale Effekte:

• Aufbau neuer Kooperationsstrukturen zwischen
den Beteiligten tiber das Projekt hinaus, .Holz
partnerschaft" .

• Durch regionaltypische Bauform Bildung eines
identitatsstiftenden Faktors im Ortsbild.

• Porderung des Hausbaus fur breite Bevolkerungs-
schichten durch relativ gtinstige Preise.

Die Griinde fur die insgesamt erfolgreiche Projekt
durchfuhrung im Sinne der Nachhaltigkeit lassen sich
zusammengefasst wie folgt umreiEen:

- Eine sinnvoll differenzierte Orientierung an den
Leitlinien und den Mafsnahmenvorschlagen des
Teilraumgutachtens mit teilweiser Ubernahme, Mo
difikation oder Weiterentwicklung. Gleichzeitige
Einbringung eigener bzw. in den Arbeitskreisen ent
wickelter Projektideen,

- Motivierung einer Vielzahl regionaler Akteure und
lnteressensgruppen durch fruhzeitige Einbeziehung
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in den Prozess der Projektauswahl und -entwick
lung. Damit wurden zugleich neue und zukunftswei
sende Kooperationsstrukturen geschaffen.

- Auswahl von Projekten, die neben ihren mittel- und
langfristigen Wirkungen frtihzeitig erste Effekte auf
weisen und somit einen wichtigen Motivationsfak
tor fur die beteiligten Akteure darstellen.

- Struktur- und problemgerechte Ausrichtung auf den
Handlungsbedarf im Landkreis Rottal-Inn unter Ak
tivierung der endogenen Potenziale und Leistungs
kreislaufe mit vielerlei Synergieeffekten.

- Optimale Nutzung der vorhandenen Leistungspo
tenziale unter Berticksichtigung der Handlungs
moglichkeiten auf der Ebene eines Landkreises.

- Eine geschickte Projektftihrung unter Einbeziehung
von Fordermirteln und keine einseitige Ausrichtung
der Projektauswahl auf deren Gewinnung.

- Vielfaltige, wechselseitige Verkntipfungen zwischen
einzelnen Projekten.

Die Wirksamkeit
des Regionalmanagementprozesses 
Effizienzkontrolle

Bei der Evaluierung des Regionalmanagements mit sei
nen breiten, nachhaltig orientierten Ergebnissen wiir
de es zu kurz greifen, nur die Projekte zu beurteilen.
Dies gilt insbesondere deshalb, weil ein aktives Mana
gement mehr in Bewegung setzt, als an Projekten direkt
sichtbar wird. So sind gerade Bewusstseins- und Ver
haltensveranderungen von grolser Bedeutung. Daher
ist es notwendig, speziell auch der Frage nachzugehen,
wie effizient das Management selbst strukturiert
ist, welche Faktoren fur dessen Funktionsfahigkeit
entscheidend sind und welche weitergehenden Wir
kungen es erzielt hat. Die dafur erforderlichen Analy
sen und Bewertungen wurden in mehreren Schritten
durchgeftihrt; sie bezogen sich u. a. auf:

Aufbau und Organisation des Regionalmanage
ments, insbesondere seine Einordnung in die Kreis
verwaltung und die damit verbundene Verzahnung
mit wichtigen Politik- und Verwaltungsstrukturen,
sowie auf die Paktoren, die zur Forderung der
Motivation und zu dementsprechenden Verhaltens
weisen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
beitragen.

- Personal- und Mitteleinsatz in Relation zu den er
reichten Wirkungen.

- Offentlichkeitsarbeit, Akquisition neuer Akteure,
Arbeitsweise der Arbeitskreise, Beratungs- und Be
treuungsaktivitaten,
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- Zukunftsweisende Wirkungen bezuglich Koopera
tions- I Kommunikationsstrukturen, Innovationen,
Lernprozessen und Eigendynamik.

Auch diese Effizienzkontrolle erbrachte ein positives
Ergebnis, wobei die bestehenden personellen Voraus
setzungen eine besondere Rolle spielen.

Speziell hervorzuheben sind folgende Teilergebnisse:

Die Ansiedlung von TWiSt bei der Kreisverwaltung
bringt einige Vorteile fur das Regionalmanagement mit
sieh:

- TWiSt ist direkt in die politische Entschei
dungsebene des Landkreises eingebunden.

- Trotz der Eingliederung in eine Behorde hat TWiSt
einen erheblichen Handlungsspielraum, der tiber
das normale Aktionsfeld der Administration hinaus
geht. Dies bildet die entscheidende Grundlage fur
die erfolgreiehe Tatigkeit. Der relativ grolse Spiel
raum, das vielfaltige Aufgabenfeld, die flache
Hierarchiestruktur sowie die weitgehend selbstandi
ge Budgetverwaltung fuhren zu einer hohen Verant
wortung jedes einzelnen Teammitglieds und bilden
gleichzeitig die Grundlage fur die Kreativitat, Fle
xibilitat und Reaktionsfahigkeit,

- Die Aufgaben und Tatigkeiten des TWiSt-Buros ste
hen in einer sinnvollen Kombination von Pfliehtauf
gaben (Linienfunktion) wie insbesondere Untere
Landesplanungsbehorde und freiwilligen Aufgaben
(Stabsfunktion) der Kreisverwaltung. Dadurch wer
den der Handlungsrahmen und der fruhzeitige In
formationszugang erheblich erweitert und eine enge
Verknupfung mit den rahmensetzenden Vorgaben
der Landes- und Regionalplanung siehergestellt.

- Durch seine Zuordnung zum Landratsamt als allge
mein anerkannter hoheitlicher, dem Gemeinwohl
verpfliehteter Behorde wird TWiSt als unabhangige
Anlaufstelle von den verschiedenen Organisationen
der Wirtschaft und der Bevolkerung akzeptiert. Den
TWiSt-Mitarbeiter1-innen werden daher bei ihren
Aktivitaten als Initiatoren und Moderatoren keine
Vorbehalte hinsiehtlieh Eigennutz entgegenge
bracht.

Das TWiSt-Buro weist auch eine gunstige Kosten
Nutzen-Relation auf: Einerseits ist der Personalauf
wand - wie verschiedene Vergleiehe zeigen - relativ
niedrig; dasselbe gilt fur Sachkosten. Andererseits wur
den viele wichtige Projekte mit positiven okonorni
schen Wirkungen fur den Landkreis vorangebracht und
in Verbindung damit umfangreiehe Pordermittel in den
Landkreis geholt, Privatkapital mobilisiert und Investi
tionen angeregt.

RuR 2-3/2000

Schliefslich ist es auch gelungen, in verschiedenen Be
reichen Eigendynamik zu erzeugen mit wechselseiti
gen Initiativwirkungen, Innovationsschtiben usw.

Die positive Bewertung des Regionalmanagements in
der Organisationsform einer landkreiseigenen Ent
wicklungsagentur lasst sieh jedoch aufgrund spezieller
Gegebenheiten nieht ohne wei teres verallgemeinern.
Das Beispiel Rottal-Inn kann auch nieht direkt auf an
dere landliche Landkreise ubertragen werden. Eine
partielle Nachahmung durfte jedoch in Betracht kom
men, wobei die jeweiligen Voraussetzungen allerdings
vorher sorgfaltig zu prufen sind.

Projektverlauf und grofsere Vorhaben erfordern
eine raumliche Ausweitung der Kooperation

Das Beispiel Rottal-Inn zeigt auch, dass es im land
lichen Raum in vielerlei Hinsieht durchaus sinnvoll
sein kann, zunachst mit dem Regionalmanagement auf
Kreisebene zu beginnen.

Es wird aber auch deutlieh, dass ein derartiger, relativ
kleinraumiger Ansatz bei seiner weiteren Entwicklung
der raumlichen Erweiterung bedarf. So entfalten insbe
sondere die naher dargestellten Projekte in wachsen
dem Malse Ausstrahlungseffekte in die benachbarten
Landkreise, und es bahnen sieh in verschiedenen Be
reiehen kreisubergreifende Kooperationen an. Gleich
zeitig zeigt sich, dass wiehtige Aufgabenbereiehe, die
das Regionalmanagement Rottal-Inn bisher nur am
Rande anging, im landlichen Raum nur grofsraumiger 
d. h. regional - erfolgreieh bewaltigt werden konnen,
Dies gilt z.B. fur ein industriell-gewerbliches Standort
marketing, fur den Innovationstransfer oder die Schaf
fung von Gewerbe- bzw. Technologieparks.

Die inzwischen geschaffene deutsch-osterreichische
Inn-Salzach-Euregio e.v. (vgl. Karte 2) bietet sieh daher
in vielerlei Hinsieht als regionaler Kooperationsraum
an. Diese Moglichkeit wurde von Seiten des Landkrei-

Tabelle 2
Projekte von lWiSt innerhalb der Inn-Salzach Euregio e.V.

• AENUS - Modellprojekt Europareservat Unterer Inn
• Euregio Technologie Messe
• Grenzenloses Haus
• Grenzenloses Radeln
• Grenzenloses Reiten
• Grenzenlose Braukunst
• Grenztibergange
• lnn-Salzach-Euregio Thermenregion
• Kulturprospekt der Euregio
• Museumslandkarte
• Regionales Informationssystem
• Romerradweg
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ses Rottal-Inn friihzeitig aktiv genutzt. So bildet das
TWiSt-Biiro die deutsche Geschaftsstelle dieser Eure
gio und die Landratin iibernahm den Vorsitz ftlr die
deutsche Seite. TWiSt brachte auch Projekte in die Eu
regio ein und ist an deren Durchfuhrung wesentlich
beteiligt. Tabelle 2 gibt einen Uberblick iiber diese Pro
jekte.

Es ist davon auszugehen, dass sich das Aktivitatsfeld
des Regionalmanagements immer mehr zu Inn-Salz
ach-Euregio hin verlagern wird, zumal die grenzuber
schreitenden Synergie- Potenziale bei weitern noch
nicht ausgeschopft sind. Die Beibehaltung der derzeiti
gen Doppelfunktion des TWiSt-Biiros erscheint dabei
bis auf weiteres angebracht. Sollte die Einrichtung
einer zentralen Management-Stelle fur die gesamte
Euregio erfolgen, so diirfte es sinnvoll sein, spezielle
Kooperationsstellen bei den jeweiligen Partnern wie
z.B. den Landkreisen einzurichten bzw. beizubehalten.

Regionalplanung versus Regionalmanagement?
Oder: Ifwe can't govern, can we manager"

Bringt nur ein Regionalmanagement die Miihle der
nachhaltigen Raumentwicklung (vgl. Abb. 3) - mit einer
gekonnten Mischung aus Handlungszielen, Regional
entwicklung und Partizipation, Anreizen und Innova-

Abbildung3
Miihle der nachhaltigen Regionalentwicklung
durch Kopplung von ...

Nach von Dicren (1998): Globale Herausforderung
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tionen ins Laufen? Erfordern Entwicklungen, wie knap
per werdende Ressourcen und Finanzmittel, ein ra
scher technischer Portschritt, eine hohe wirtschaft
liche Dynamik und der Trend zur Globalisierung, neue
Schwerpunktsetzungen bzw. eine verstarkte Ausrich
tung auf Managementaktivitaten auch bei der raumli
chen Planung, insbesondere bei der Regionalplanung?

Diese ist im System der Raumplanung zunachst aufge
fordert, die Leitvorstellung der nachhaltigen Raum
entwicklung jeweils regionalspezifisch zu definieren,
einen darauf ausgerichteten ordnungspolitisch ver
bindlichen Rahmen vorzugeben, Wege vorzuschlagen
und auf die Umsetzung hinzuwirken. Diese Funktion
wird auch kiinftig zwingend notwendig sein, wobei der
Regelungsgehalt der Regionalplane auf die wesentli
chen Bereiche zu konzentrieren ist (vgl. Diskussionen
urn den .Schlanken Regionalplan"),

Gleichzeitig kommt es aber neben der "nachhaltigen
Ausgestaltung der Plane" verstarkt darauf an, eine en
gere Verkniipfung der formalen Planwerke im System
der Raumplanung mit informellen, starker projekt
und handlungsbezogenen Ansatzen herzustellen und
private Akteure einzubeziehen, urn im Gegenstromver
fahren voneinander zu lernen und auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Regionalentwicklung ein SHick wei
ter zu kommen.

Hier ist die Form des Regionalmanagements ein geeig
neter Weg, wie das Beispiel Rottal-Inn aufgezeigt hat.
Aber wie kann eine solche Verkniipfung gestaltet wer
den? Inwieweit sollte die Regionalplanung das "Mana
gement ihrer Region" selbst iibernehmen? Vieles
spricht dafur." Aber diese Frage diirfte derzeit und
wohl auch kiinftig nicht eindeutig beantwortbar sein,
da raumlich generalisierungsfahige Aussagen hierzu
nicht moglich sind, sondern struktur- und auch menta
litatsgerechte Losungen gesucht werden miissen.

Dabei kann durchaus auch eine Verankerung des
Regionalmanagements im offentlich-rechtlichen Rah
men in Betracht kommen, wenn der erforderliche Akti
vitatsspielraum und die enge Verbindung zur Behor
denleitung gewahrleistet sind."

Die Evaluierung des Regionalmanagements Rottal-Inn
hat u. a. gezeigt, dass im landlichen Raum mit
flachenrnafsig ausgedehnten Planungsregionen und
verschiedenen raumlich differenzierten Aufgaben
schwerpunkten ein Beginn mit dezentralen Organisati
onsstrukturen und die schrittweise Entwicklung in
einen grofseren regionalen Rahmen hinein sinnvoll ist.
Allerdings sollte auch bei relativ kleinraumigen Ansat
zen des Regionalmanagements friihzeitig eine Koope
ration mit der Regionalplanung erfolgen.
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In Metropol- und GroRstadtregionen spricht dagegen
einiges fur eine enge Zusammenfuhrung der Regional
planung und des Managements, also der Biindelung
von Planungs- und Umsetzungskompetenzen, wie z.B.
auch die Entwicklungen in den Regionen Hannover
und Stuttgart zeigen.

Generalisierend laRt sich festhalten, dass die Regional
planung starker als bisher an der Umsetzung mitarbei
ten sollte und das nicht nur im Hinblick auf die restrik
tive Rolle, die sie vielfach (v. a. in den Kopfen der
Adressaten) spielt, sondern v.a. auch mit ihren Ent
wicklungs- und Angebotselementen.

Nachhaltige Regionalentwicklung lasst sich weder nur
ordnungsrechtlich festlegen noch ohne verbindlichen
Zielrahmen managen. Die Kombination von konkreten
Vorgaben und offenen Handlungsspielraumen fiir die
Akteure im Raum ist fur die Umsetzung der nach
haltigen Regionalentwicklung notwendig. Dement
sprechend sollte die raumplanungswissenschaftliche
Forschung sowohl die Arbeiten beziiglich einer nach
haltigen Ausgestaltung der Plane und Instrumente als
auch die empirische Forschung in Form von Evaluie
rungen weiter betreiben.
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