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Kurzfassung 

Der Bericht behandelt die vor dem Hintergrund gewandelter hochschulpolitischer Anfor
derungen erfolgte Umstellung der bisherigen Studiengiinge der Studienrichtung Raum
planung auf die neuen Bachelor- und Master-Abschltisse. Zu Beginn werden die Rahmen
bedingungen, die sich aus dem Bologna-Prozess ergeben, erliiutert. Hierzu gehoren u. a. 
das European Credit Transfer System (ECTS) und neue Anforderungen an Studiendauer 
und Studienstruktur. Nach der Vorstellung grundsiitzlicher Uberlegungen zur Raumpla
nungsausbildung, darunter zu den Besonderheiten raumplanerischer Fragestellungen und 
geeigneter Lehrformen, wird der Studienreformprozess am Beispiel der Studiengiinge der 
Fakultiit Raumplanung der Technischen Universitiit Dortmund erliiutert. 

Abstract 

This article deals with the adaptation of study courses to the two-cycle bachelor's and master's 

study system in planning education, according to the Bologna process. At first crucial generał 

conditions coming along with the Bologna Reform are introduced. This contains among 

others the European Credit Transfer System (ECTSJ and new requirements concerning the 

structure and duration of academic programmes. Further basie considerations on planning 

education are presented. The main focus of the article is on the case study abo ut the courses 

of planning studies belonging to the Technische Universitiit Dortmund, School of Spatial 

Planning. 

I Einleitung 

Die Vereinbarung der EU -Bildungsminister in Bologna 
von 1999, einen einheitlichen europiiischen Hoch
schulraum zu schaffen, fiihrte auch in Deutschland 
zur Umstellung der bisherigen Diplom-Studiengiinge 
auf die gestuften Bachelor- und Master-Studiengiinge. 
In Folge dessen wurden in den vergangen Jahren auch 
alle Studiengiinge der Studienrichtung Raumplanung1 

auf die neue Studienstruktur umgestellt. An allen 
Raumplanungsfakultiiten hat die Umstellung lebhafte 
Aktivitiiten zur Reform der Studienangebote ausge
lost. Dies war teils durch die Umsetzung der formalen 
Bologna-Vorgaben bedingt, teils war die Umstrukturie
rung aber auch Anlass fiir inhaltliche Neuerungen. 
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Zu Beginn des Beitrags stehen ein Uberblick iiber die
sich aus dem Bologna-Prozess ergebenden grund
satzlichen Rahmenbedingungen und Uberlegungen
zur Anforderung an die Raumplanungsausbildung.
Anhand des Beispiels der Fakultat Raumplanung der
Technischen Universitat Dortmund/ werden im Fol
genden der Reformprozess und die zum Wintersemes
ter 2007/2008 auf die neuen Bachelor- und Master
Abschliisse umgestellten Studiengange vorgestellt. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der grundstandigen Aus
bildung im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Raum
planung und dem konsekutiven Master-Studiengang
Raumplanung. Dariiber hinaus werden Aufbau und
Struktur des Master-Studiengangs Spatial Planning
for Regions in Growing Economies (SPRING) sowie des
geplanten englischsprachigen Master-Studiengangs
Spatial Planning in Europe kurz erlautert. Im letzten
Abschnitt werden einige allgemeine Probleme und
Perspektiven der Raumplanungsausbildung angespro
chen.

2 Anforderungen und Vorgaben aus dem
Bologna-Prozess

Hintergrund der Umstellung auf die Bachelor- und
Master-Abschlusse ist die Vereinbarung der EU-Bil
dungsminister in Bologna von 1999, bis zum Iahr 2010
einen gemeinsamen europaischen Hochschulraum zu
schaffen. Urn die Studierendenmobilitat zu fordern
und die wechselseitige Anrechenbarkeit von Studien
leistungen und Studienabschliissen zu gewahrleisten,
sollen europaweit vergleichbar gestufte Studiengange
sowie das sogenannte European Credit Transfer Sys
tem (EeTS), das auch als Leistungspunktesystem- be
zeichnet wird (vgl. KMK 2000), eingefiihrt werden. Ein
Beschluss der Wissenschaftsminister/innen der Lan
der von 2003 sieht eine flachendeckende Etablierung
des gestuften Studiensystems bis zum Iahr 2010 vor.
Bachelor-Studiengange konnen eine Regelstudienzeit
von sechs bis maximal acht Fachsemestern umfassen.
Darauf aufbauende, konsekutive Master-Studiengange
umfassen je nach vorherigem Bachelor-Studiengang
zwei bis vier Fachsemester. In der Summe von Bache
lor- und Master-Studiengang ergibt sich ein insgesamt
zehnsemestriges Studium (vg!. KMK 2003: 3). Dem
Bachelor-Abschluss solI im Rahmen der Reform die
Rolle des .Regelabschluss eines Hochschulstudiums"
(KMK 2003: 3) zukommen; fiir ihn wird deshalb "ein
eigenstandiges berufsqualifizierendes Pro fil " (KMK
2003: 3) verlangt. In den meisten Fallen wird der Bache
lor-Grad nach sechs und der Master-Grad nach weiteren
vier Semestern Studium verliehen. Es werden je nach
Fachrichtung die Abschlussbezeichnungen Bachelor-I
Master of Arts, Bachelor-/Master of Science, Bachelor-I
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Master of Engineering und Bachelor-/Master of Laws
vergeben. In der Studienrichtung Raumplanung wird
der bisherige Grad des bzw. der Diplom-Ingenieur/in
in der Regel durch den Bachelor-/Master of Science
abgelost. Nach der Vorstellung der Hochschulpolitik
solI der iiberwiegende Teil der Studierenden mit dem
Bachelor-Abschluss die Hochschule verlassen und in
den Beruf iibergehen. Master-Studiengange sind ent
weder fiir eine fachliche Spezialisierung oder fur eine
forschungsorientierte Vertiefung vorgesehen. Da jedoch
die Berufschancen fur Bachelor-Absolventen auch und
gerade in der Raumplanung sehr fraglich sind, ist da
mit zu rechnen, dass eher der Master-Abschluss zum
Regelabschluss wird.

Kernbestandteil des Bologna-Prozesses ist die sog. Mo
dularisierung der Studiengange. Hierunter wird "die
Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch
und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen
und mit Leistungspunkten versehenen abpriifbaren
Einheiten", den sog. Modulen, verstanden (KMK 2004:
3). Diese ahneln den bisherigen Prufungsfachern, die
mehrere Lehrveranstaltungen und auch verschiedene
Lehrformen wie Vorlesungen und Ubungen umfassen.
Im Gegensatz zu den bisherigen Prufungsfachem, die
sich in der Regel an der Fachsystematik orientieren,
solI sich die Studienstruktur der Bachelor- und Master
Studiengange an den zu erlernenden Kompetenzen
orientieren. Fiir jedes Modul wird eine Modulbeschrei
bung erstellt, in der die Struktur, die Lehrinhalte, die zu
erwerbenden Kompetenzen und die Priifungsformen
zusammengefasst dargestellt werden. Alle Modulbe
schreibungen eines Studiengangs bilden zusammen
das Modulhandbuch, das die Priifungsordnung des je
weiligen Studiengangs konkretisiert und damit die bis
herige Studienordnung ersetzen kann.

Ein weiteres Element des Bologna-Prozesses ist eine
neue Form der Qualitatssicherung: die Akkreditierung
der Bachelor- und Masterstudiengange durch externe
Akkreditierungsagenturen. Das allgemeine Verfahren
der Akkreditierung wird durch die landergemeinsarnen
Vorgaben der Kultusministerkonferenz strukturiert und
durch fachbezogene Anforderungen erganzt (vgl, KMK
2007). Fiir die Raumplanung wurden die .Pachllchen
Standards fur die Akkreditierung von Studiengangen
der Stadtplanung/Raumplanung" (ASAP 2003) durch
den Akkreditierungsverbund fur Studiengange der Ar
chitektur und Planung, dem auch Vertreterinnen und
Vertreter aus Hochschule und Berufsfeld angehoren,
entwickelt.

Die Umstellung auf die gestuften Studienabschliis
se erfolgte an der TU Dortmund innerhalb eines fa
kultatsubergreifenden Akkreditierungsprozesses, mit
dessen Durchfiihrung das Rektorat die Zentrale Eva-
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luations und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)
beauftragte. Die Akkreditierung tritt in Nordrhein
Westfalen an die Stelle der fruheren Uberprufung und
Genehmigung durch das fur Wissenschaft und For
schung zustandige Ministerium. Diese Anderung ist
Teil einer politischen Hochschulsteuerung, bei der die
Landesregierung auf eine Feinsteuerung weithin ver
zichtet, die Hochschulen jedoch tiber eine leistungs
orientierte Ressourcenzuteilung unter einen erhohten
Leistungsdruck setzt.'

3 Grundsatzliche Oberlegungen zur
Raumplanungsausbildung

Die Anspruche an ein raumplanerisches Hochschul
studium untereinander in Einklang zu bringen, ahnelt
dem Bestreben nach der Quadratur des Kreises. Die
Raumplanungsausbildung ist gekennzeichnet durch
die Anforderungen an ein wissenschaftlich fundiertes
akademisches Studium einerseits und die Vorbereitung
auf den Arbeitsmarkt im Sinne eines Berufstrainings
andererseits. Die Studierenden sollen die Problemla
gen, Ziele, Methoden, Instrumente und Verfahren der
wichtigsten raumwirksamen Fachplanungen kennen
lernen und diese auf den Ebenen raumlicher Gesamt
planungen inhaltlich integrieren und .zusammen
denken", Die Wissensbereiche und Kompetenzen, die
Studierende im Studium erwerben sollen, reichen vom
ingenieurwissenschaftlichen Problernlosen bis zu ana
lytischen Kompetenzen unter Anwendung qualitativer
und quantitativer Methoden. Die Befassung mit Fragen
raumlicher Entwicklungsprozesse erfordert dartiber
hinaus gesellschaftswissenschaftliches Reflexionswis
sen, rechtwissenschaftliche Kenntnisse und die Fahig
keit zur kreativ-kunstlerischen Gestaltung.

Die mit den genannten Wissensbereichen vermittelten
Kompetenzen sollen die Studierenden dazu qualifi
zieren, raumplanerische Probleme zu erkennen, zu
bewerten und Losungswege aufzuzeigen. Die Arbeits
weise von Planerinnen und Planern ahnelt haufig der
Vorgehensweise in der qualitativen Forschungsmetho
dologie. Es gilt, offen an Aufgabenstellungen heranzu
gehen und die konkreten Ausgangsbedingungen und
die Problemlage vor Ort zu verstehen. Das Vorwissen
fungiert als Analyseheuristik, die am konkreten Fall
bzw. Problem gefullt wird (vgl. Kelle; Kluge 1999: 25 ff.).
Fur die Raumplanung seien an dieser Stelle beispielhaft
raumlich-bauliche Situationen, sozio-okonomische
und rechtliche Rahmenbedingungen, naturraumliche
Faktoren oder die bestehenden Akteurskonstellationen
als Analyseheuristiken genannt. Sie dienen als Rahmen
fur die Auseinandersetzung und das Verstehen einer
konkreten Aufgabenstellung.
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Die Lehre in den verschiedenen Wissens- und Kornpe
tenzbereichen darf sich daher nicht in speziellen De
tails der einzelnen Grundlagendisziplinen verlieren,
sondern muss die fur Raumplanung und Raument
wicklung entscheidenden Ansatze vermitteln und eine
Schnittstelle zwischen den jeweiligen Disziplinen bzw.
planerischen Fachrichtungen ausbilden. Raurnplane
rinnen und -planer werden nicht zu Soziologen oder
Okonominnen ausgebildet, sie lernen aber zentrale
theoretische Ansatze und Begriffe dieser Disziplinen
und werden dazu befahigt, sich auf dem Terrain der
jeweiligen Disziplin bzw. Fachrichtung zu bewegen.
Raumplanerinnen und -planer werden damit in die
Lage versetzt, die Fachsprachen der unterschiedlichen
Akteure zu verstehen und fachliche Konzepte, sei es ei
nen Wohnungsmarktbericht, ein Einzelhandelsgutach
ten oder eine Umweltvertraglichkeitsprufung, lesen,
einschatzen und einordnen zu konnen.

Der Quadratur des Kreises naher zu kommen, erfordert
daher zum einen eine gute Vermittlung der jeweiligen
fachlichen Grundlagen, in der Regel uber Vorlesungen
und Ubungen, und zum andern das Zusammenfuh
ren der Fachinhalte. Dies kann in der Ausbildung auf
verschiedenen Wegen geleistet werden: erstens durch
die Beschaftigung mit gesamtplanerischen Ansatzen
in Raumordnung, Regionalplanung, Stadtplanung und
Stadtebau, sowohl durch Vorlesungen als insbeson
dere auch iiber die Bearbeitung von interdisziplinar
betreuten Entwiirfen oder Ubungen, zweitens tiber
Studienprojekte, in denen die Studierenden fall- bzw.
problembezogen lernen konnen, sowie schlielslich
drittens, starker theorieorientiert, durch eine Zusam
menfuhrung der fachlichen bzw. disziplinaren Inhalte
nach ubergeordneten Gesichtspunkten in Form so ge
nannter Querschnittsmodule.'

Ein weiter Anspruch an die Raumplanungsausbildung
besteht darin, die Studierenden auf die Auseinander
setzung mit raumplanerischen Problemen von morgen
vorzubereiten. Dies gilt unabhangtg vom Tatigkeitsfeld
- sei es in der planerischen Praxis bei offentlichen oder
privaten Arbeitgebern, in der Forschung oder auf ande
ren fachnahen Berufsfeldern. Was bedeutet dieses Ziel
fur die Konzeption eines Studiengangs? Studiengange,
die explizit auf ein zeitgebundenes Thema ausgerichtet
sind oder bestimmte aktuelle Themen prominent in ei
genen Modulen verankern, sind meist schon veraltet,
bevor die ersten Absolventinnen und Absolventen die
Hochschule verlassen. Zudem funktioniert im Regel
fall ein Studiengang ftir Lehrende und Studierende erst
nach mehreren Semestern, in denen sukzessive Details
optimiertwerden, zufriedenstellend. Stattdessen sollten
Studiengange in Teilen so flexibel sein, dass aktuelle
Themen auch ohne Anderungen der Studienstruktur
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in die Lehre eingespeist werden konnen. Auf der Ebene
von Lehrveranstaltungen kann dies zum Beispiel iiber
das Themenangebot von Studienprojekten, auf der
stadtebaulichen Ebene im Rahmen von Entwiirfen und
iiber offen definierte Wahlpflichtfacher mit wechseln
dem Veranstaltungsangebot realisiert werden. Diese
Forderung darf jedoch nicht als Beliebigkeit des Cur
riculums missverstanden werden. Wie ob en erlautert,
nimmt die Vermittlung von Theoriekompetenz eine
zentrale Rolle ein. Sie ist sowohl fur das heuristische
Finden als auch fiir die logisch konsistente Begriin
dung von planerischen Problernlosungen unentbehr
lich. Neben diesen inhaltlich-fachlichen Kompetenzen
sollte ein Planungsstudium ausreichend Moglichkeiten
fur den Erwerb methodischer Kompetenzen, sowohl
in analytischer als auch in konzeptioneller Hinsicht,
bieten. Lernen und einiiben lasst sich das Losen von
offenen Aufgabenstellungen am besten in Studien
projekten. Die Studierenden miissen hier nicht die eine
.richtige" Antwort finden, sondern in einem vorgege
benen Rahmen eine Problemstellung strukturieren,
Losungsansatze entwickeln und die hierftir benotigten
wissenschaftlichen Methoden und das relevante theo
retische Wissen eigenstandig erarbeiten. Studienpro
jekte erfordern jedoch eine intensive Betreuung durch
die Lehrenden, so dass der Umfang der Angebote meist
durch die zur Verfugung stehenden Lehrkapazitaten
eingeschrankt wird.

4 Die Reform der Dortmunder
Raumplanungsausbildung

4.1 Grundsatze der Umstrukturierung

Der Beginn der Dortmunder Raumplanungsausbildung
geht zuriick auf die Periode der sog. Planungseupho
rie in den 1960er Iahren, Stadtplanung und Raumord
nung waren bis dahin vor allem die Domane von Ar
chitekten sowie von Vermessungsingenieuren, Iuristen,
Geographen usw. In diesen Studiengangen wurden
planungswissenschaftliche und planungspraktische
Inhalte allerdings nur am Rande vermittelt. Uber
zeugt von der grofsen gesellschaftlichen Bedeutung der
raumbezogenen Planung, entwarfen die Griinder der
Dortmunder Raumplanungs-Pakultat einen grundstan
digen Planungsstudiengang neuen Typs, der zu einem
Modell fur zahlreiche Raumplanungsstudiengange in
Europa wurde."

Die Grundidee ging von dem Ziel aus, die fiir eine
wissenschaftlich fundierte Planungstatigkeit erforder
lichen Qualifikationen zu vermitteln. Das meint insbe
sondere:
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• einerseits Vermittlung von Basiskenntnissen ein
schlagiger sozial-, natur-, rechts- und ingenieurwis
senschaftlicher Grundlagendisziplinen, andererseits
deren Integration durch Querschnittsfacher und
fallbezogene Analysen;

• einerseits Ausrichtung auf die planungswissen
schaftliche Forschung, andererseits Orientierung an
den Belangen der Praxis,

• einerseits Vermittlung kognitiver und analytischer
Kompetenzen, andererseits die Einiibung und F6r
de rung kreativ-gestalterischer Pahigkeit,

• die Institutionalisierung des forschenden Lernens in
Kleingruppen, insbesondere durch zeit- und betreu
ungsaufwandige Studienprojekte,

• die Qualifizierung fur vielfaltige berufliche Tatig
keitsfelder, die ausgehend vom Kernbereich Stad
tebau/Stadtplanung alle Ebenen der raumlichen
Planung einschlielslich wichtiger raumbedeutsamer
Fachplanungen umfassen,

• ein iibergreifendes Verstandnis der Raumplanung als
Mehrebenen-Handlungssystem; die Studierenden
bearbeiten Fragestellungen auf allen raumlichen
Ebenen vom Quartier bis zur europaischen Ebene.

Da es damals (ebenso wie heute) keine koharente
Planungswissenschaft gab, war der Studiengang mul
ti- und transdisziplinar angelegt. Daraus resultieren
Starken, aber auch Schwachen. Weil der Studiengang
nicht auf eine bestimmte wissenschaftliche Disziplin
ausgerichtet werden konnte, lag das integrierende Mo
ment der Fakultat Raumplanung nicht in der Syste
matik einer bestimmten Wissenschaft und in der For
schung, sondern im Lehrprogramm. Die angestrebte
Integration der beteiligten Disziplinen klappte besten
falls ansatzweise, und die Multiperspektivitat der Aus
bildung stellte Lehrende und Lernende vor erhebliche
Herausforderungen. Immerhin fiihrte diese Situation
dazu, dass die Fakultat Raumplanung der Lehre und
Praxisorientierung einen iiberragenden Stellenwert zu
mafs. Die Kehrseite dieser ftir die Ausbildung sicherlich
forderlichen Struktur war der nachgeordnete Stellen
wert der Forschung, die sich nicht auf ein koharentes
Wissenschaftsparadigma fokussieren liefs.

Die Umstrukturierung des Dortmunder Diplom-Stu
diengangs Raumplanung mit dem Abschluss Dipl.-Ing.
auf die neue Bachelor- und Master-Studienstruktur
war auch fur die Dortmunder Fakultat Raumplanung
Anlass, die Konzeption des Studiengangs im Hinblick
auf die oben genannten Anforderungen und Ziele kri
tisch zu iiberpriifen. Ein zentrales Kriterium hierftir
war die Frage nach dem bisherigen Erfolg des Diplom
Studiengangs hinsichtlich der Studierendennachfrage,
der Abschlussquote und der Positionierung der Absol
ventinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt.
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Die Studierendennachfrage iiberstieg in den letzten
Jahren regelmalsig die Zahl der zur VerfUgung stehen
den Studienplatze, so dass der Diplom-Studiengang
Raumplanung durch einen ortlichen Numerus Clausus
beschrankt wurde. In den Iahren 2005 und 2006 haben
sich iiber 500 Interessierte fur einen der 185 Studien
platze im Diplom-Studiengang beworben. Die Ab
schlussquote von 70 bis 80 % eines Jahrgangs ist eine
der hochsten aller Dortmunder Studiengange, Der An
teil der Absolventinnen liegt bei ca. 40 %.

Auch auf dem Arbeitsmarkt haben sich die Dortmun
der Absolventinnen und Absolventen in den letzten
Jahren gut behauptet.' So war die Wartezeit bis zur er
sten Einstellung ausgesprochen gering. 55 % der Ab
solventinnen und Absolventen hatten bereits im Laufe
der ersten drei Monate nach ihrem Abschluss eine An
stellung. Weitere 23 % wurden im Laufe der folgenden
drei Monate eingestellt, so dass insgesamt nach einem
halben Iahr 78 % und nach einem Iahr sogar 94 %

der Befragten eine Anstellung hatten. Signifikante ge
schlechtsspezifische Unterschiede sind hierbei nicht
festzustellen (vgl. Bade et al. 2006: 5). Arbeitgeber der
befragten Absolventinnen und Absolventen sind zu
41 % offentliche Verwaltungen und zu 34 % private
Arbeitgeber, wobei letztere sich in private Planungs
biiros (12,5 %) und weitere Privatwirtschaft (21,5 %)

untergliedern. Einen beachtlichen Anteil machen au
Berdem Beschaftigungsverhaltnisse im Bereich "Wis
senschaft, Forschung und Lehre" mit einem Anteil von
14 % aus. (vgl. Bade et a12006: 16). Die Tatigkeitsfelder
der Dortmunder Absolventinnen und Absolventen ver
teilen sich auf alle raumlichen Planungsebenen. Rund
ein Drittel der Tatigkeitsfelder liegt auf der stadtischen
bzw. kommunalen Ebene (35,7 %), wahrend die Ebene
.Kreis/Region" eine etwas geringere Bedeutung auf
weist (27 %). Die hoheren Ebenen Land/Bund (16,7 %)

und EUlInternational (14,2 %) machen zusammen
ebenfalls einen wichtigen raumlichen Arbeitsbereich
aus. 6,7 % der Tatigkeitsbereiche lassen sich keiner
raumlichen Ebene zuordnen" (vgl. Bade et al. 2006:
24).

In Ubereinstimmung mit einer externen Expertengrup
pe, welche im Auftrag des Rektorats die Fakultat Raum
planung bereits im Iahre 2003 evaluiert hatte, kam die
Fakultat daher zu dem einhelligen Schluss, dass die
Grundkonzeption der Dortmunder Raumplanungs
ausbildung auch nach vier Jahrzehnten als bemerkens
wert modern gelten kann. Es bestand somit kein Anlass,
das Ausbildungskonzept grundsatzlich zu verandern.
Jedoch wurde die Gelegenheit genutzt, die einzelnen
Studienfacher bzw. Module zu uberprufen, Defizite zu
identifizieren und die Struktur zu optimieren.
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Reformbedarf wurde insbesondere im Bereich der Me
thodenausbildung gesehen. So waren quantitative und
qualitative empirische Erhebungs- und Auswertungs
methoden im Studienprogramm nicht ausreichend
vertreten, und es gab erhebliche Schwachen im Bereich
der statistischen Auswertungsverfahren. Zwar waren
Kartographie und Geographische Informationssysteme
im Diplom-Studiengang bereits fest etabliert, aber der
Erwerb von CAD-Kompetenzen hatte no eh keinen aus
reichenden Platz im Studienplan gefunden.

Unbefriedigend war zudem die im Studienplan dezen
tral verteilte Vermittlung von rechtlichen Grundlagen
als Basis fiir intensive Auseinandersetzung mit recht
lich verankerten planerischen Verfahren und Instru
menten im Hauptstudium. Im reformierten Studien
gang sollen daher die Studierenden in konzentrierter
Form an die rechtlichen Grundlagen der Raumplanung
herangefiihrt werden. Auch das Fehlen einer fachlich
integrierten Einfiihrung in die Raumplanung zu Be
ginn des Studiums wurde insbesondere von den Stu
dierenden bemangelt,

Im Hauptstudium wurde ein Problem in den fehlenden
Gelegenheiten fur die Studierenden gesehen, ihre Kom
petenz im wissenschaftlichen Schreiben zu vertiefen.
Im Hauptstudium sah die Diplom-Priifungsordnung
nur eine individuelle schriftliche Priifungsleistung
vor, so dass den Studierenden die Erarbeitung der Ab
schlussarbeit haufig schwer fallt, Ein weiterer Aspekt
betrifft die curriculare Normierung der Prufungsfacher.
So gibt es aulser den Studienprojekten kein Priifungs
fach, in dem aktuelle Themen - losgelost von inhalt
lichen Vorgaben der Priifungs- und Studienordnung 
behandelt werden konnen, Spannende Seminare rut
schen so entweder in den weniger attraktiven Wahlbe
reich oder miissen mit Kompromissen in das Curricu
lum von Fachern mit anderen Themenschwerpunkten
eingefugt werden.

Neben weiteren inhaltlichen Neuerungen, auf die nicht
im Detail eingegangen werden kann, brachte die Um
setzung der Bologna-Vorgaben manche organisato
rische Veranderung, die sich wie das Leistungspunkte
System vergleichsweise unproblematisch umsetzen
liefs.AIsdas grofste Problem erwies sich jedoch der Kern
der Bologna-Reform, die Anforderung nach einer Stu
fung in den Bachelor- und den Master-Abschnitt. Denn
wenn die Forderung nach einer Berufsqualifizierung
durch den Bachelor-Abschluss ernst genommen wird,
lasst sich dieser Abschluss nicht einfach als Zwischen
etappe zum "eigentlichen" Studienabschluss des Ma
ster-Grads, also als "gehobenes Vordiplom", auffassen.
Die an der Fakultat Raumplanung entwickelten Model
le ftir einen sechssemestrigen Bachelor-Studiengang
zeigten entweder in diese Richtung oder hatten den
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Anspriichen an ein wissenschaftliches Studium nicht
geniigt. Diese Uberlegungen veranlassten die Fakultat,
den Bachelor-Studiengang Raumplanung auf acht Se
mester auszulegen, urn das traditionell anspruchsvolle
Ausbildungskonzept der Dortmunder Raumplanung zu
sichern. Diese Option war nicht nur ein von der gesam
ten Fakultat einhellig getragenes Diskussionsergebnis,
sondern wurde auch im Akkreditierungsprozess von
den auswartigen Fachkollegen in der Gutachtergruppe
nachdriicklich begriiBt (vgl, ZEvA 2006: 7).

Der Blick auf die anderen Raumplanungsstudiengan
ge im deutschsprachigen Raum zeigt die Ausnahme
stellung der Dortmunder Ausbildung. Wahrend an der
Technischen Universitat (TU) Berlin, der Brandenbur
gischen Technischen Universitat (BTU) Cottbus, der
FH Erfurt,? der Hafen-City Universitat (HCU) Ham
burg, der TU Kaiserslautern, der Universitat Kassel, der
Hochschule Rapperswil (Schweiz) und der TU Wien
auf einen sechssemestrigen Bachelor-Studiengang ein
viersemestriger Master-Studiengang folgt (6+4-Mo
dell), umfasst das Dortmunder Modell einen achtse
mestrigen Bachelor-Studiengang und einen zweiserne
strigen Master-Studiengang. Die 8+2-Struktur wurde
neben dem Dortmunder Studiengang Raumplanung
bisher nur im Bachelor-/Master-Studiengang Urba
nistik eingefuhrt, der zum Wintersemester 2008/2009
an der Bauhaus-Universitaj in Weimar neu eingerich
tet wurde. Vom 6+4-Modell weicht aufserdem der Ba
chelor-Studiengang Stadtplanung der Hochschule fiir
Wirtschaft und Umwelt Niirtingen-Geislingen ab, der
sieben Semester einschlieBlich eines Praxissemesters
umfasst.

Das anspruchsvolle Ausbildungsprofil der Dortmun
der Raumplanungsausbildung ware im Rahmen eines
sechssemestrigen Bachelor-Studiengangs nicht zu ver
wirklichen und wiirde zwingend das Studium des kon
sekutiven Master-Programms nach sich ziehen, wenn
man die Forderung nach der Berufsfahigkeit ernst
nimmt. Damit hatte sich jedoch die Regelstudienzeit
der Raumplanungsausbildung fur den tatsachlich be
rufsqualifizierenden Abschluss von neun Semestern
(Diplom) auf zehn Semester (Bachelor und Master) er
hoht. Zudem schien angesichts hochschulpolitischer
Vorgaben unsicher, ob alle Bachelor-Absolventinnen
und -Absolventen mittelfristig auch ein Master-Studi
urn anschliefsen konnen. So war in Nordrhein-Westfa
len lange Zeit vorgesehen, die Anzahl der Studienplatze
der Master-Studienganga indirekt iiber Kapazitatsfest
legungen zu begrenzen, so dass der sechssemestrige
Bachelor-Abschluss viele Studierenden zum Verlassen
der Universitat gezwungen hatte,

Mit der Einfiihrung des achtsemestrigen Bachelor
Studiengangs wurde die Chance gesehen, das oben
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beschriebene Ausbildungsprofil beizubehalten und
somit einen Abschluss zu errnoglichen, der vergleich
bare Kompetenzen wie der bisherige Diplornstudien
gang vermittelt. Eine achtsemestrige Studiendauer ist
zudem Voraussetzung zur Eintragung in die Stadtpla
nerliste der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
und eroffnet damit den Bachelor-Absolventinnen und
-Absolventen wichtige Optionen im Berufsleben. Der
zweisemestrige konsekutive Dortmunder Master-Stu
diengang Raumplanung ermoglicht eine Vertiefung in
verschiedenen Themenfeldern und eroffnet insbeson
dere den Zugang zum stadtebaulichen Referendariat
sowie zur Promotion.

4.2 Bachelor of Science (8.Sc.) Raumplanung

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, gliedert sich der
Bachelor-Studiengang Raumplanung in zwei Studien
abschnitte. Der erste Abschnitt ist iiberwiegend durch
Pflichtveranstaltungen gekennzeichnet und geht nach
dem vierten Semester in den zweiten Studienabschnitt
uber, in dem sich die Studierenden iiber Wahlpflicht
veranstaltungen ein individuelles Studienprofil zusam
menstellen konnen, Innerhalb des achtsemestrigen
Studiums werden durch die studienbegleitenden Pru
fungen und durch die positiv bewertete Bachelor-At
beit insgesamt 240 Leistungspunkte erworben.

Der Bachelor-Studiengang Raumplanung hat zum
Wintersemester 2007/2008 erstmalig Studierende auf
genommen. Wie beim vorherigen Diplom-Studiengang
ist die Zulassung durch einen ortlichen Numerus clau
sus beschrankt. Im ersten Iahr haben von 513 Bewer
berinnen und Bewerbern 160 ihr Bachelor-Studium
aufgenommen. Der Studienbeginn ist jahrlich zu Be
ginn des Wintersemesters moglich.

Die Bachelor-Studierenden absolvieren, wie zuvor die
Diplom-Studierenden, zwei einjahrige Studienprojekte,
eines im ersten und eines im dritten Studienjahr mit
einem Gesamtumfang von 41 Leistungspunkten (Mo
dule 2 und 13). Das Lernen an unge16sten Problemen
im Rahmen des Projektstudiums umfasst damit ea.
17 % des gesamten Studienumfangs. In den Studien
projekten arbeiten in der Regel zwolf bis funfzehn Stu
dierende gemeinsam iiber ein Iahr an einer raumpla
nerischen Fragestellung. Die Priifungsordnung und
das Modulhandbuch grenzen die Projektthemen nicht
naher ein, so dass iiber das Projektangebot flexibel so
wohl auf aktuelle raumplanerische Fragestellungen als
auch auf an der Fakultat bearbeitete Forschungspro
jekte eingegangen werden kann. Im Mittelpunkt der
Studienprojekte steht das problem- und handlungsbe
zogene forschende Lernen im Team. Bei den Anfanger
Projekten gilt dem Erwerb von Schliisselkompetenzen
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Abbildung 1
Studienverlaufsplan Bachelor of Science Raumplanung

Bachelor-Studlengang Raumplanung - Studlenverlaufsplan

1.semester 2.Semester 3.Semester 4.Semester 5.Semester 6.Semester 7.Semester 8.Semester
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Quelle: eigene Darstellung

fur das Arbeiten im Team und dem Erwerb der Metho
denkompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten be
sondere Aufmerksamkeit. Bei den Fortgeschrittenen
Projekten ruckt neben den genannten Kompetenzen
die Bearbeitung umfangreicherer raumplanerischer
Fragestellungen und fachlicher Schwerpunktsetzungen
der Studierenden starker in den Vordergrund. Hier ist
auch die Bearbeitung von Fragestellungen im Ausland
moglich. Abbildung 2 zeigt eine Ubersicht der Studien
projekte des Studienjahres 2007/2008. 10

Im Bachelor-Studium bearbeiten die Studierenden
insgesamt drei stddtebauliche Entunirje auf verschie
denen Malsstabsebenen vom Quartier bis zur Stadt
region (Module 9, 11 und 20). Die Entwiirfe umfassen
eine Bearbeitungszeit von jeweils einem Semester und
sind im dritten, vierten und siebten Semester vorge
sehen. Im Unterschied zu den Studienprojekten bear
beiten alle Kleingruppen (bestehend aus vier bis fiinf
Studierenden) ein einheitliches Thema nach einem
festen inhaltlichen Curriculum. Die Entwiirfe werden
durch inhaltlich abgestimmte fachliche Grundlagen in

Form von vorlaufenden bzw. parallel angebotenen Vor
lesungen und Ubungen begleitet. Eine Besonderheit
ist die interdisziplinare Betreuung der stadtebaulichen
Entwiirfe I und 11 durch unterschiedliche Fachgebiete.
Die Studierenden lernen so an konkreten raumlichen
Entwicklungsproblemen, verschiedene fachplanerische
Anforderungen (Landschaftsplanung, Gewerbepla
nung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsplanung und Woh
nungswesen) mit gesamtplanerischen Anforderungen
(Stadtebau, Stadt- und Regionalplanung) anhand der
zu erstellenden Konzepte und Entwiirfe in Einklang
zu bringen. Wahrend in den Entwiirfen das konzeptio
nelle und gestalterische Arbeiten erlernt wird, steht im
Modul .Bodenpolitik und Bodenmanagement" (Mo
duI 10) der Umsetzungsaspekt planerischer Konzepte
hinsichtlich bodenpolitischer Ansatze und Strategien
im Mittelpunkt. Vorlaufend zu den Entwiirfen stehen
aufserdern raumordnerische Grundlagen auf dem Stu
dienplan (Modul B).

Die stadtebaulichen Entwiirfe umfassen einschliefslich
der vorbereitenden sowie begleitenden Vorlesungen 39
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Abbildung 2
Themen der Studienprojekte Studienjahr 2007/2008

Anfiinger/-innen-Projekte: 1. Studienjahr

- Fachplanung Hochwasserschutz?
- Raum- und Umwellplanung im Zeichen des Klimawandels

- Perspektiven fOrdie Platte - GroBwohns iedlungen in
Deutschland und Entwicklungslandern

- Migration und Stadtentwicklung
- Raum fUr soziale Experimente - zum Angehen gesell-

schaftl icher Probleme
- Umsiedlung des Stadtteils Kerpen-Manheim, eine Unter

suchung zu einer nachhaltigen Standortwahl
- Best of ... erfolgreiche Klimaschutz(projekte) in Kommunen

- OPNV und Siedlungsstruktur : Bedarfsgerechle Bedienung
am Rande des Ballungsgebieles an der Ruhr

- Neue .Slromaulobahn" durch das Emsland - Leitungs
trassierung als raumbezogene (Fach-) Planungsaufgabe

- Sicherung der Versorgung im landlichen Raum am Beispiel
einer Region in Schleswig-Holstein

- Wohnungsleerstande in Dortmund
- Wohnprojekte - neue Wohnformen greifen Raum

Fortgeschritten-Projekte: 3. Studienjahr

- EU-Integration und Raumplanung: aktuelle EinflOsse und
Wirkungen des bevorstehenden EU-Beitritts aul die raum
liche Entwicklung und die Planungskultur Kroaliens

- Reduzierung der Fliichenneuinanspruchnahme in der
Regionalplanung

- Freiraum- und Umweltqualitat in Wohnquartieren des
Ruhrgebietes

- .Brownfields to Greenfields", Wiedernutzung von Brach
flachen als Chance fUr die Freiraumplanung

- Kulturhauptstadt 2010 - Starkung der Wohnkultur im Ruhr
gebiet?

- Renaissance der Innenstadt - Neue Instrumente zur Revita
lisierung von Urbanitat

- Urban functionality of informal settlements: the case of
Dhaka , Bangladesh

- Sustainable , Integrated Regeneration and Revitalisation of
Historic Town Centres: The Madaba case study (Jordan)

- FOrderung alternativer Einkommensmoglichkeiten zum Schutz
des Regenwaldes

- .Stell Dir vor, es gibt arbeitet und keiner will hin" - Fach
kriiftemangel in der oeutscn-nlederlandiscnen Grenzregion
am Beispiel der Grafschaft Bentheim

- Stadterneuerung in Leipzig - Integriertes Handlungskonzept
fOrdas Quartier Rosa-Luxemburg StraBe im Graphischen
Viertel

Qucllc: eigcnc Darstellung
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Leistungspunkte und machen damit ca. 16 % des ge
samten Studienumfangs aus. Betrachtet man die Ent
wtirfe gemeinsam mit den Studienprojekten, lernen
die Studierenden vom ersten bis zum siebten Semester
durchgangig problemorientiertes Arbeiten in Klein
gruppen. Diese fur die Dortmunder Raumplanungs
ausbildung profilgebende Komponente macht in der
Summe 33 % des gesamten Leistungspunkteumfangs
aus.

Die angesprochene multidisziplinare wissenschaft
liche Grundlegung wird uber drei Grundlagenmodule
(Module 3 bis 5) in den ersten vier Semestern erreicht.
Die Grundlagenmodule bestehen aus Vorlesungen
und Ubungen und umfassen insgesamt 33 Leistungs
punkte, das sind ca. 14 % des gesamten Studienum
fangs. Im Rahmen der Studienreform wurde der Anteil
an begleitenden Ubungen ausgeweitet und ein Ver
anstaltungspaket zu den rechtlichen Grundlagen der
Raumplanung (Raum, Recht und Verwaltung) neu in
das Studienprogramm aufgenommen. Die Grundla
genmodule erklaren Zusammenhange zwischen Um
weltschutz, Landschaftsi:ikologie und Raumplanung
und fuhren in die rechtlichen und verwaltungswissen
schaftlichen Grundlagen von der kommunalen bis zur
europaischen Ebene ein. Weiterhin erwerben die Stu
dierenden das notwendige Wissen, urn die Bedeutung
theoretischer Ansatze und zentraler Fragen der Stadt
und Regionalsoziologie, der Geschlechterperspektive
und der Wirtschaftswissenschaften fur die raumliche
Entwicklung und Planung einschatzen zu ki:innen.

Urn die Methodenkompetenz zu schulen, sind Vorle
sungen und Ubungen zu Empirischen Erhebungs- und
Analysemethoden (Modul 6) und Graphischen Analy
se- und Darstellungsmethoden (Modul 7) vorgesehen.
Beide umfassen zusammen 21 Leistungspunkte, ma
chen damit ea. 9 % des Studienumfangs aus und sind
als Antwort auf die beschriebenen Defizite im Diplom
Studiengang zu verstehen. Die Studierenden lernen, fur
die raumliche Forschung und Planung relevante Daten
zu erheben und zu analysieren. Sie ftihren Erhebungen
und Analysen selbst durch und lernen dadurch insbe
sondere, die fur planungsbezogene Problemstellungen
geeigneten qualitativen bzw. quantitativen Erhebungs
und Analysemethoden auszuwahlen und Analyse- und
Statistikprogramme anzuwenden. Weiterhin lernen sie,
planerische Sachverhalte auf unterschiedlichen raum
lichen Ebenen analytisch zu verarbeiten und visuell zu
kommunizieren. Die graphischen Analyse- und Dar
stellungsfahigkeiten umfassen das gesamte Spektrum
von der Datengewinnung tiber die Datenanalyse, die
technische Bearbeitung, die Wahl geeigneter Darstel
lungsformen bis zur graphischen Prasentation und
Kommunikation einschliefslich der Anwendung von
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GIS- und CAD-Programmen. Direkte Anwendungsbe
ziige ergeben sich insbesondere im Studienprojekt und
in den stadtebaulichen Entwiirfen.

In den so genannten Querschnittsmodulen vertiefen
die Studierenden im zweiten Studienabschnitt ihre
Fach- und Methodenkompetenzen entsprechend den
Anforderungen an Planungsprozesse van der Analyse
bis zur Umsetzung. Dabei werden raumplanerische
Fragestellungen nicht aus der Sicht der Einzeldiszi
plinen oder Fachplanungen, sondern transdisziplinar
betrachtet. Die Module unterscheiden sich dabei in ih
rer empirischen oder theoretischen Herangehensweise
und ihrer analytischen oder konzeptionell umsetzungs
orientierten Ausrichtung. Die Module umfassen die
folgenden Themenbereiche: Informationsverarbeitung
in der Raumplanung (Modul 14), Theorie der Raum
entwicklung (Modui 15), Planungstheorie und Pla
nungsprozesse (Modul 16) sowie Methoden, Verfahren
und Instrumente der Raumplanung (Modul 17). Die
Querschnittsmodule erstrecken sich vom funften bis
zum achten Semester und umfassen insgesamt 41 Leis
tungspunkte und damit ea. 17 % des gesamten Stu
dienumfangs.

Neben den Querschnittsmodulen bearbeiten die Stu
dierenden im zweiten Studienabschnitt das bereits er
wahnte Fortgeschrittenen-Projekt (Modul 13) und den
dritten stadtebaulichen Entwurf (ModuI 20). Weiterhin
vertiefen sie ihre Kenntnisse im Bereich der Fachpla
nungen (ModuI 18) und setzen sich in Seminaren mit
Aktuellen Fragen der Raumplanung auseinander (Mo
duI 19). Insbesondere iiber das letztgenannte Modul
wird auf den oben angesprochenen Reformbedarf im
Hauptstudium des Diplomstudiengangs reagiert. aber
das neue, inhaltlich offen gehaltene Modul konnen ak
tuelle Themen aus Forschung und Praxis schnell in die
Lehre aufgenommen werden, und die Studierenden
konnen iiber die Seminararbeiten ihre Kompetenzen
im Verfassen wissenschaftlicher Texte ausbauen. Uber
Exkursionen, Praktika und die Erstellung einer schrift
lichen und/oder zeichnerischen konzeptionellen Ar
beit (Vertiefungsentwurf) sammeln die Studierenden
unmittelbare Erfahrungen aus der Praxis der Raum
planung (Modul 21). Die Anrechnung van praktischen
Tatigkeiten, z. B. Praktika oder studentische Tatigkelten
in einem raumplanerischen Arbeitsfeld auBerhalb der
Hochschule, ist dabei eine wesentliche Neuerung ge
geniiber dem bisherigen Diplom-Studiengang, in dem
kein Pflicht-Praktikum vorgeschrieben war. Die meis
ten Module des zweiten Studienabschnitts bestehen
aus Wahlpflichtveranstaltungen, so dass die Studie
renden individuelle Schwerpunkte nach eigenen In
teressen setzen konnen, Den Abschluss des Bachelor
Studiums bildet die Bachelor-Arbeit (ModuI 22), die mit

RuR 6/2008

elf Leistungspunkten nur noch knapp ein Drittel des
Arbeitsumfangs einer Diplomarbeit ausmacht." Wenn
alle Modulpriifungen bestanden sind, wird der Grad
des Bachelor ofScience (B. Se.) erworben.

4.3 Master of Science (M.Se.) Raumplanung

Wahrend die Voraussetzungen fiir die Aufnahme in
die Stadtplanerlisten der Architektenkammern iiber
das vierjahrige Bachelor-Studium erworben werden,
ist fur den Zugang zum stadtebaulichen Referenda
riat gemafs den Anforderungen des Oberpriifungsamtes
fiir den hoheren technischen Verwaltungsdienst ein
Masterabschluss der Studienrichtung Raumplanung
erforderlich. Letzteres ist im Hinblick auf den Anteil
der Absolventinnen und Absolventen mit Tatigkeit im
offentlichen Dienst (41 %) und fur leitende Tatigkeiten
im hoheren Verwaltungsdienst van groBer Bedeutung.
Auch fiir die Studierenden, die im Bereich Wissen
schaft und Forschung tatig werden (immerhin 15,8 %),

ist der Master-Abschluss Voraussetzung fur das wissen
schaftliche Arbeiten mit dem Ziel einer Promotion (vgl,
Bade et al 2006: 15). Der Master-Studiengang Raum
planung ist jedoch nicht nur auf diese Tatigkeitsfelder
ausgerichtet. In Brganzung zu dem breit angelegten
Bachelor-Studiengang ermoglicht das zweisemestrige
Masterstudium Raumplanung Vertiefungen in sechs
raumplanerischen Handlungsfeldern, die mit den Ar
beitsschwerpunkten und Porschungsaktivitaten der
Fakultat Raumplanung korrespondieren:

- Strategische Stadt- und Regionalentwicklung
(ModuI lA)

- Stadtebau (ModullB)

- Kommunale und regionale Wirtschaftspolitik
(ModullC)

- Immobilienmanagement (ModuI ID)

- Comparative European Planning Studies (Modul lE)

- Planning in Developing Countries (Modul l P)

Der Studienverlauf gliedert sich in vier Module und ist
in Abbildung 3 dargestellt. Die thematische Vertiefung
wird iiber die Auswahl eines der Vertiefungsmodule
(Module lA bis 1 F) und die Bearbeitung eines thema
tisch zugeordneten Master-Studienprojekts (Modul 3)
erreicht. Unabhangig van der vor Studienbeginn ge
wahlten Vertiefungsrichtung konnen die Studierenden
ihre methodischen und allgemeinen Qualifikationen
(Modui 2) in den drei Bereichen Soft Skills, Planungsthe
orie und Forschungsmethoden ausbauen. Das Thema
der das Master-Studium abschlieBenden Master-Arbeit
(Modul 4) wird aus dem Themenfeld der Vertiefungs
richtung entwickelt und kniipft beispielsweise an die
vorherige Arbeit im Master-Studienprojekt an.
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Abbildung 3
Studienverlaufsplan Master of Science Raumplanung

Master-Studiengang Raumplanung - Studienverlaufsplan

11 2.Semester

Modul1 A:
Strategische Stadt- und Regionalentwicklung (18 LP]
Planen in Stadt- und Metropolr~umen

Von der Raumordnung zur strategischen Stadtentwicklung

Landschaftsplanerische Instrument als Beitrag zu einer
nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung

Wahlpflicht 1/1111I1 Oeweils aus den Modulen 1B-1 F)

Modul 1 B: Sttidtebau {18 LP]

Strategien des Stadtumbaus, der Stadterneuerung und der
Stadterhaltung

Integration , Migration, Segration

Gestaltsicherung und Denkmalpflege im Stiidtebau

Wahlpflichtl/lIl11l Oeweils aus den Modulen 1A und lC - IF

Modul1 C:
Kommunale und Regionale Wirschaftspolitik (18 LP]
Ziele und Instrument stadtregionaler Wirtschaftspolitik

Analyse der kommunalen und regionalen Wirtschaftsstruktur

Gewerbetlachen und Standortentwicklung

Wahlpflicht 1/11/111 Oeweils aus den Modulen 1A - 1B und 1D
-IF)

Modul 1 D: Immobilienmanagement (18 LP]
Bodenwertmanagement

Immobilienprojektentwicklung

Wohnimmobilien

Wahlpflichtllllllll (jeweils aus den Modulen 1A - 1C und
lE -IF)

Modul 1 E: Comparative European Planning Studies
(teilweise englisch) (18 LP]
Urban Regeneration in European Countries

National Planning Systems in Europe

European Spatial Planning

Wahlpflicht 111I11I1 Oeweils aus den Modulen 1A - 10 und 1F)

Modul 1 F: Planning in Developing Countries (teilweise
englisch) (18 LP]
Developing Theories and Strategies

Regional Economic Developing Planning

Demography and Social Infrastructure Planning

Wahlpflicht 1/11/111 Oeweils aus den Modulen 1A - 1E)

Modul 2: Methodische und AlIgemeine Oualifikationen {9 LP]
Wahlpflicht 1/11/11/

Wahlpflichtbereiche: Soft Skills, AlIgemeine Planungstheorie,
Forschungsmethoden

Absolventinnen und Absolventen sechssemestriger
Bachelor-Studiengange der Studienrichtung Raumpla
nung von anderen Hochschulen absolvieren ein auf
ihr vorheriges Studium abgestimmtes zweisemestriges
Angleichstudium, so dass sich insgesamt eine zehn
semestrige Gesamtstudiendauer fur das Bachelor- und
Master-Studium ergibt. Dasselbe gilt fur Absolventin
nen und Absolventen fachnaher Bachelor-Studiengan
ge wie Architektur/Stadtebau, Landschaftsarchitektur,
Geographie usw., wobei allerdings teilweise zusatzliche
Studienleistungen nachzuholen sind, urn einen anna
hernd einheitlichen Kenntnisstand der Master-Studie
renden zu gewahrleisten.

Die Pflichtveranstaltungen der Vertiefungsrichtungen
Comparative European Planning Studies (Modul lE)
und Planning in Developing Countries (Modul IF)
werden in Englisch angeboten und bilden ein Verbin
dungsglied zu den ebenfalls an der Fakultat Raumpla
nung angebotenen Master-Studiengangen "Spatial
Planning for Regions in Growing Economies" (SPRING)
und "Spatial Planning in Europe" (voraussichtlich ab
WS 2009/10).

4.4 Master of Science (M.Se.) Spatial Planning for
Regions in Growing Economies (SPRING)

Der viersemestrige Masterstudiengang "Spatial Plan
ning for Regions in Growing Economies" wurde 1984
gegrundet und wird mit Partneruniversitaten in Gha
na, Tansania, Chile und auf den Philippinen durch
gefuhrt." Der Studiengang wurde 2006 durch den
Deutschen Akademischen Austauschdienst und den
Stifterverband filr die Deutsche Wissenschaft mit
dem Qualitatslabel "Top 10 International Master's De
gree Courses Made in Germany" ausgezeichnet." Das
SPRING-Programm richtet sich vorwiegend an Studie
rende aus Entwicklungslandern, die Berufserfahrung in
einem planungsrelevanten Arbeitsumfeld besitzen. An
der TU Dortmund konnen jedes Wintersemester knapp
30 Studierende ihr Studium im SPRING-Programm
aufnehmen Die Lehrinhalte des SPRING-Studiengangs
sind an der beruflichen Praxis der Regionalplanung
und des Entwicklungsmanagements in Entwicklungs
landern orientiert.

Modul3:
Master-Projekt {12 LP]
Master-Projekt aus dem Bereich
der Vertiefung 1A - 1F

Quelle: eigene Darstellung

528

Modul4:
Master-Arbeit {21 LP]
Master-Arbeit

Das erste Studienjahr wird an der TU Dortmund absol
viert. Die Vermittlung von Kenntnissen iiber Theorien
und Methoden raumlicher Entwicklungsplanung in
stadtischen und Iandlichen Bereichen steht im Mittel
punkt der Lehre. Das zweite Studienjahr wird an einer
der Partneruniversitaten durchgefuhrt, wo die zuvor in
Dortmund erworbenen Kenntnisse in die Praxis um
gesetzt werden. lm Rahmen des Akkreditierungsver
fahrens wurden die Lehrinhalte gemeinsam mit allen
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Abbildung 4
Studienverlaufsplan Master of Science Spatial Planning for
Regions in Growing Economies (SPRING)

Abbildung 5
Studienverlaufsplan Master of Science Spatial Planning in
Europe

Master-Programme SPRING - Curriculum Dortmund Master-Programme Spatial Planning In Europe - Curriculum

1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd Semester

Module 1: Concepts and Theories for Planning {10,S LP}

Key Concepts of Planning
Developing Theories and Strategies

Organisation and Management Concepts
Planning and Decision-Making Theories

Module 1: Concepts and Theories for Planning {10.S LP}

Key Concepts of Planning
Developing Theories and Strategies
Organisation and Management Concepts
Planning and Decision-Making Theories

Module 2: Planning Practice {10,S LP}

The Planner's Tool Kit
Programme Planning and Project Management

Analysis Workshop
Policy and Planning Workshop
Implementation Workshop

Module 2: Comparative European Planning Studies {16.S LP}

National Planning Systems in Europe
Urban Regeneration in European Countries
European Spatial Planning
Spatial Planning and Sustainable Development in Germany

Property and Planning

Partneruniversitaten iiberarbeitet und neu definiert.
Abbildung 4 zeigt den zweijahrigen Studienverlauf in
der Ubersicht.

Module 3: Physical Planning {13,S LP}
Human Settlement Planning
Spatial Planning and Sustainable Development in Germany
(with excursions)
Technical Infrastructure Planning
Transport Planning or: Housing
Spatial Data Analysis and Mapping

Module 4: Sustainable Resource Management {9 LP}

Land Use Planning
Sustainable Property
Environmental Planning and Management
Agriculture Policy for Development Planning

Module 3: Master-Project
{12 LP}
Master-Project

Quelle: eigene Darstellung

Module 4: Master- Thesis
{21 LP}

Master-Thesis

Quelle: eigene Darstellung

Master-Programme SPRING - Curriculum Partner-Unlverslty

Module 10: Master-Thesis {24 LP}
Master-Thesis

Module 9: Development Workshop {18 LP}

Development Planning Workshop

4.5 Master of Science (M.Se.) Spatial Planning
in Europe

Mit dem zweisemestrigen Master-Studiengang .Spatial
Planning in Europe" tragt die Fakultat Raumplanung
der Internationalisierung des Bildungs- und Arbeits
marktes Rechnung. Der englisehsprachige Studien
gang wendet sich vor allem an Studierende aus dem
Ausland. Das Studium solI auf eine leitende Position in
den jeweiligen Heimatlandern vorbereiten und die da
fur notwendigen internationalen Erfahrungen vermit
teln. Der Studiengang solI in Probleme und Losungs
moglichkeiten der Stadtentwicklung und speziell der
Stadterneuerung in europaischen Landern einfuhren
sowie mit den Planungs- und Entscheidungssystemen
in ausgewahlten europaischen Staaten und auf der
EU-Ebene vertraut machen. Der Masterstudiengang
besteht aus vier Modulen (Abb. 5). Die Einfiihrung des
Studiengangs ist fur das Studienjahr 2009/2010 vorge
sehen.

4th semester

Module 7: Planning and Research Methods {9 LP}

Spatial Statistics
Planning Surveys and Reseach Methodology

Module 8: Policy Planning and Implementation {9 LP}

Governance of Development
Planning Practice

3rd Semester

Module S: Socio-Economic Development Planning {9 LP}

Financing and Budgeting
Regional Economic Developing Planning
Demography and Social Infrastructure Planning

5 Probleme und Perspektiven

Die Dortmunder Raumplanungsfakultat wurde nicht
nach der Systematik einer Wissenschaftsdisziplin,
sondern nach den Erfordernissen der Raumplanungs-
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ausbildung gegrundet, Seit ihrer Grundung war die
Ausbildungsaufgabe das einigende Band der Fakultat,
wahrend ihre multidisziplinare Zusammensetzung die
Bildung gemeinsamer Forschungsschwerpunkte eher
erschwert hat. Inzwischen rilcken im Wettbewerb der
Hochschulen und Fakultaten jedoch zunehmend Kri
terien der Forschungsexzellenz in den Vordergrund.
Damit stellt sich fur die Raumplanungsfakultaten die
Frage, ob das tradierte Modell eines Mosaiks unter
schiedlicher Wissenschaftsdisziplinen noch zukunfts
fahig ist oder ob nicht ein planungswissenschaftlicher
Paradigma-Kern benotigt wird, welcher neben der ge
meinsamen Ausbildungsaufgabe die Identitat der Pla
nungsfakultaten konstituieren kann. Wenn Planungs
fakultaten aus unterschiedlichen Fachvertreterinnen
und -vertretern gebildet werden, welche ihre Fachiden
titat nicht aus der Raumplanung, sondern aus der je
weiligen Herkunftsdisziplin beziehen, drohen vor allem
in der Forschung zentrifugale Tendenzen, die letztlich
auch die Lehre beeintrachtigen konnen, Bisher kann
kaum van einer koharenten und klar konturierten Pla
nungswissenschaft mit eigenstandigen Forschungs
paradigmen, zugehorigen Theorien und empirisch
gesicherten Wissensbestanden die Rede sein. Nach der
Auffassung der Autoren liegt hier eine wichtige Aufga
be der Raum- und Planungswissenschaften in der Zu
kunft.

Mit der multidisziplinaren Struktur der Raumplanungs
ausbildung hangt ein weiteres Problem zusammen: der
kaum noeh uberbrtickbare Spagat zwischen Forschung
und Lehre. Wahrend die Lehre primar an den Erfor
dernissen der praktischen Planungsausbildung ausge
richtet ist, orientiert sich die Forschung grofsenteils auf
die Forschungsfronten der jeweiligen Herkunftsdiszi
plin. Sicherlich haben auch andere Wissenschaften mit
dem Problem zu kampfen, dass sich die Forschung so
rasch entwickelt, dass sich die Einheit van Forschung
und Lehre kaum noch herstellen lasst. In den Grundla
gendisziplinen der Raumplanung ist diese Diskrepanz
jedoch besonders grofs, weil sich die Vermittlung des
Wissens in den Grundlagenfachern meist auf ein ele
mentares Niveau beschranken muss.

Eine Schliisselfrage fur die Zukunft der Raumplanungs
ausbildung ist die Zahl der sehr gut qualifizierten Stu
dienbewerberinnen und -bewerber fur die Bachelor
Studiengange. Trotz des gestiegenen Wettbewerbs
zwischen den Universitaten und Studiengangen bieten
sich hier sinnvolle Moglichkeiten der Zusammenarbeit
zwischen den Planungsfakultaten unter Einbeziehung
hochschulexterner Partner wie beispielsweise der Aka
demie fur Raumforschung und Landesplanung (ARL)
und der Deutschen Akademie fur Stadtebau und Lan
desplanung (DASL) sowie der Berufsverbande wie dem
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Informationskreis fur Raumplanung e.V. (UR) und der
Vereinigung fur Stadt-, Regional- und Landesplanung
(SRL) e.V. Eine hochschuliibergreifende Offentlich
keitsarbeit fur die Raumplanungsstudiengange konnte
erheblich mehr Wirkung entfalten als die Einzelaktivi
taten der Hochschulen. Hierdurch konnte die Nachfrage
fur Bachelor-Studiengange der Raumplanung gestarkt,
indirekt die Nachfrage nach Master-Studiengangen
sichergestellt und die offentliche Wahrnehmung des
Berufsfelds verbessert werden. Die Aktivitaten der
Studierendenvertretungen aus den letzten Jahren uber
die Internetseite www.planungsstudium.net und die
Informationsbroschure fur Studieninteressierte bieten
hierftir erste Anknupfungspunkte (vgl. Dietrich, Zeller
2001: 321). Auch der SchweizerWettbewerb .Jugend ge
staltet Lebensraum" kann als Vorbild dienen, urn uber
aktuelle raumplanerische Fragestellungen das Interes
se an der Studienrichtung Raumplanung in Deutsch
land zu wecken.!'

Ein ganz anderer Wettbewerbsaspekt betrifft die Fra
ge der Qualitatssicherung der Planungsausbildung.
Selbstverstandlich bilden nicht nur die oben genann
ten grundstandigen Raumplanungsstudiengange
Planerinnen und Planer aus. Auf dem Arbeitsmarkt
konkurrieren die Absolventinnen und Absolventen mit
jenen der Angewandten Geographie, der Fachrichtung
Architektur/Stadtebau, der Landschaftsarchitektur,
des Vermessungswesens usw. Sorge bereitet das aktu
elle Bestreben vieler Architekturstudiengange an Uni
versitaten und Fachhochschulen, die Ausbildung urn
stadtebauliche und stadtplanerische Inhalte zu erwei
tern, urn ihren Absolventinnen und Absolventen in An
betracht der aktuell schwierigen Arbeitsmarktlage fur
Architekten zusatzliche Beschaftigungschancen in der
Planung zu eroffnen, Selbstverstandlich ist dagegen
nichts einzuwenden, wenn die Planungsausbildung in
quantitativer und qualitativer Hinsicht den ublichen
Standards entspricht, wie sie etwa van der ASAP (2003)
und den Architektenkammern definiert sind (Architek
tenkammer Nordrhein-Westfalen 2004, Bundesarchi
tektenkammer 2007). Ebenso wie an manchen Geogra
phie-Fachbereichen scheint jedoch auch an manchen
Architektur-Fachbereichen die Vorstellung zu beste
hen, schon durch wenige zusatzliche Kurse lasse sich
eine hinreichende Kompetenz fur das Berufsfeld Stadt
bzw. Raumplanung vermitteln. Hier sind vor allem die
Akkreditierungsagenturen gefordert, auf eine quantita
tiv und qualitativ angemessene Planungsausbildung zu
achten.
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Anmerkungen
(1)

Die Studienrichtung Raumplanung umfasst Studiengange der
Raumplanung, Landesplanung, Stadt- und Regionalplanung,
Stadtplanung und Urbanistik. Der Begriff Raumplanung wird
hier als Oberbegriff fur raumliche Gesamtplanungen einschliefs
lich raumwirksamer Fachplanungen auf alien raumlichen Ebe
nen vom Quartier uber Stadt und Region bis zur europaischen
Ebene verstanden.

(2)

Zum 1.11.2007 wurde die Universitat Dortmund in Technische
Universitat Dortmund umbenannt.

(3)

Leistungspunkte sind ein quantitatives MaB fur die Arbeitsbelas
tung der Studierenden. "Sie umfassen sowohl den unmittelbaren
Unterricht als auch die Zeit fur die Vor- und Nachbereitung des
Lehrstoffes (Prasenz- und Selbststudium), den Priifungsaufwand
und die Prlifungsvorbereitungen einschliefslich Abschluss- und
Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. In der Regel wer

den pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, d. h. 30 pro
Semester. Auf der Grundlage des Beschlusses der Kultusmini
sterkonferenz vom 24.10.1997 wird fur einen Leistungspunkt
eine Arbeitsbelastung (sog. work load) des Studierenden im Pra
senz- und Selbststudium von 30 Stunden angenommen." (KMK
2004: 3)

(4)

Durch das nordrhein-westfalische Hochschulfreiheitsgesetz
von 2006 sind die Hochschulen zum 1.1.2007 als Korperschaf
ten offentlichen Rechts in eine selbststandige Rechtsform uber
fuhrt worden. Die Finanzhaushalte werden in Eigenregie der
Hochschulen gefiihrt (Globalhaushalt), und die formale Ent
scheidungsfreiheit der Hochschule wurde erhoht. Die neue
Stellung der Hochschulen wird durch eine Anderung des Steue
rungsinstrumentariums begleitet. So erhalten die Hochschulen
Ihre Mittel auf der Basis von Ziel- und Leistungsvereinbarungen
mit dem Land NRW. AlIerdings nimmt die Landesregierung liber
die Genehmigung der Zulassungsbeschrankungen und die Fest
legung der hierfiir maBgeblichen Berechnungsparameter auch
weiterhin maBgeblichen Einfluss auf die quantitativen Studien
bedingungen an den Hochschulen.

(5)

Zur Veranschaulichung dieses Aspekts sei hier vorab auf die
Querschnittsmodule des Dortmunder Bachelor-Studiengangs
Raumplanung verwiesen. In ihnen werden die fachlichen Grund
lagen in den Modulen .Planungsthecrle und Planungsprozesse",
.Theorien der Raumentwicklung", .Methoden, Verfahren und
Instrumente der Raurnplanung" und .Raumbezogene Inforrna
tionsverarbeitung" zusammenfassend und integriert verrnittelt.

(6)

Die Universitat Dortmund nahm 1968 ihren Lehrbetrieb auf;
der Diplomstudiengang Raumplanung folgte ein Iahr spater. Zur
Griindungsgeschichte der Dortmunder Raumplanung siehe auch
Albers 1999.
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(7)

An der Fakultat Raumplanung werden regelmafsig Befragungen
der Absolventinnen und Absolventen durchgefiihrt. Sie sind
fester Bestandteil des Qualitatsmanagements der Fakultat, Die
dargestellten Ergebnisse stammen aus der Befragung 2005, die
die Abschlussjahrgange 2000 bis 2004 umfasst (vg!. Bade et al
2006). Inzwischen sind auch die Ergebnisse der Absolventlnnen
befragung von 2007 verfiigbar: www.raumplanung.tu-dortmund.
del rpl absolventinnenbefragung.html

(8)

Bei der Frage nach den Hauptaufgaben in den Beschaftigungs
verhaltnissen waren Mehrfachnennungen rnoglich.

(9)

An der FH Erfurt startet zum Wintersemester 2008/2009 erstmalig
der Studiengang Stadt- und Raumplanung mit den Abschliissen
Bachelor und Master of Science (www.fh-erfurt.de).

(10)

Die Themen der Fortgeschrittenen-Projekte sind aus dem Di
plom-Studiengang entnommen. Das kiinftige Angebot fur die
Bachelor-Studierenden wird jedoch ahnlich sein.

(11)

Die rechtlichen Vorgaben sehen eine Obergrenze von zwolf Leis

tungspunkten fur die Bachelor-Arbeit vor (vg!. KMK2007: 4).

(12)

Der Master-Studiengang SPRING wird gemeinsam mit folgenden
Partnern angeboten: Department of Planning, Faculty of Plan
ning and Land Economy, College of Architecture and Planning,
Department of Planning, Kwame Nkrumah University of Science
and Technology (KNUST), Kumasi, Ghana; University College of
Lands and Architectural Studies (UCLAS), University of Dar es
Salaam, Tanzania. School of Urban and Regional Planning; Uni
versity of the Philippines (UP-SURP); Faculty of Economic and
Administrative Sciences, Universidad Austral, Valdivia, Chile.

(13)

Weitere Informationen zum Wettbewerb des DDA finden sich
unter: www.daad.de/imperia/mdl content! enldeutschland I
downloadsl 1Obestejnasterbroschuere.pdf.

(14)

Informationen zum Wettbewerb finden sich im Internet unter:
www.jgl-wettbewerb.ch.
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