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Vom Zentrale-Orte-Konzept zur Ausweisung 
zentralortlicher Funktionsraume und Kooperationen 

Die Ausweisung von Zentralen Orten gehort zu den 

bestandigsten Instrumentarien der bundesdeutschen 

Raumordnung. Seit Mitte der 90er Jahre verstarkt sich 

jedoch auch Kritik in der Fachdiskussion. Diese Kritik 

spricht fur eine Fortschreibung und Weiterentwicklung 

dieses Ansatzes. 

Die Zentralen Orte in der Entwicklung 

und Fachdiskussion in Deutschland 

Der von Christaller entwickelte Ansatz der Zentralen 
Orte beruht auf der unterschiedlichen Versorgungs
funktion, die bestimmte Orte filr ihre Bevolkerung und 
ihr Umland wahrnehmen. Mit der Einfilhrung dieses 
Ansatzes in die Raumordnung der Bundesrepublik 
konnte vor allem die Sicherung der Daseinsvorsorge in 
landlichen Gebieten verbessert und der Landschafts
zersiedelung entgegengewirkt werden. Die Verkntip
fung dieses Ansatzes mit anderen Erfordernissen wie 
Infrastrukturausbau oder Gewerbeentwicklung war 
zwar nur folgerichtig, aber beinhaltete eine gewisse 
0-berfrachtung. AuBerdem verlor der Ansatz an Wir
kung, weil die Ausweisung Zentraler Orte zu zahlreich 1 ,
teilweise in zu dichter Nachbarschaft und auch filr zu
kleine Orte vorgenommen wurde. Die Fachkritik hat in
den 90er Jahren erheblich zugenommen und spricht
tiberwiegend fur eine Weiterentwicklung dieses Ansat
zes.2 Die Praxis halt hingegen weitgehend an der bishe
rigen Ausweisungsmethodik fest. Dabei sind die Argu
mentationen, die gegen die Fortsetzung der bisherigen
Anwendungspraxis der Zentralen Orte sprechen, schon
gewichtig.

Neue Tendenzen im tertiaren Sektor 

Im terti_aren Sektor lassen sich seit langerem Tenden
zen beobachten, die Grundannahmen im Ansatz der 
Zentralen Orte zuwiderlaufen. Diesbeztiglich sind u. a. 
der Versandhandel, die ambulanten Dienste der Alten
hilfe, die neuen Kommunikationsmedien und das Tele-
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shopping anzusprechen. All diesen Entwicklungen ist 
Bedeutung, z. T. mit erheblichen Zuwachsperspekti
ven, zuzuschreiben und zugleich findet damit eine ge
wisse "Entraumlichung" der Angebote statt.3 Die we
sentliche Veranderung: Der Nutzer muss sich zum 
Erwerb /Bezug dieser Leistungen nicht mehr zum Ab
gabeort begeben, sondern sie werden ihm direkt ins 
Haus transferiert. Die Angebote sind also nicht mehr 
an bestimmte Abgabestandorte gebunden, auch nicht 
an Zentrale Orte. Angebote konnen somit in nicht zen
tralortlich ausgewiesenen Orten genauso wie in Zen
tralen Orten genutzt und bezogen werden. Damit wer
den Grundannahmen dieses Konzeptes umgekehrt 
und hinfallig. 

Die Entwicklung im Einzelhandel 

Im Einzelhandel findet seit Jahren eine ausgepragte 
Konzentration am Stadtrand oder der im Umland der 
Zentren liegenden GroBeinrichtungen statt. Diese Ent
wicklung betrifft besonders Ostdeutschland, wo ca. 
zwei Drittel der Einzelhandelsflachen inzwischen von 
GroBmarkten auBerhalb der Zentren gestellt werden.4 

Dadurch werden Zentrale Orte in ihrer Versorgungs
funktion geschwacht. AuBerdem verliert die zentral
ortliche Spezifizierung nach Waren filr den taglichen 
Bedarf, hoherwertigen mittelfristigen Bedarf und 
hochwertigen Langfristbedarf durch die standardisier
ten Angebote der Filialen der Einzelhandelsketten im
mer mehr an Relevanz. 5 

Mobilitatszunahme und Bedeutungsverlust 

fiir das Rationalitatskriterium 

Die heutige hochmobile Bevolkerung entspricht im
mer weniger dem zweckrationalen, auf minimale Wege 
ausgerichteten Verhalten, von dem der Ansatz der Zen
tralen Orte ausgeht. Einkaufen ist heute auf mehrere 
Orte orientiert. Die Beziehungen bzw. Verflechtungen 
tiberlagern sich haufig und lassen sich oft nicht mehr 
einzelnen Zentralen Orten zuordnen. Zudem wird das 
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Einkaufsverhalten in hohem Mafse durch den damit
verbundenen Freizeit-, Kultur- und Erlebniswert be
stimmt. Die Verbrauchermarkte im Umland haben sich
langst auf diese Entwicklung mit entsprechendem An
gebot eingestellt. 1m Gegensatz zu vielen Kernstadtge
bieten bieten sie zudem fur die Pkw-Benutzung zur
Einkaufsfahrt eine hohe, meist kostenlose Attraktivitat.
Ein Fortbestand und eine Zukunftschance fur den An
satz der Zentralen Orte sieht Gebhardt deshalb nur,
wenn dieser Ansatz sich dies em Wandel und den
daraus hervorgehenden veranderten Anforderungen
stellt. 6

Telework

Die neuen Kommunikationsmedien ermi:iglichen in et
lichen Bereichen Telework. Damit sind buroorientierte
Dienstleistungen und die damit zusammenhangenden
Beschaftigungen nicht mehr an bestimmte Standorte,
bzw. an Zentrale Orte und deren ausgewiesene Katego
rie gebunden. Auch hier lost sich eines der Kriterien fur
die zentralortliche Einstufung prinzipiell auf.

Privatisierung i:iffentlicher Leistungen

Der Ausbau und die Ausstattung mit i:iffentlichen
Dienstleistungen und entsprechender Infrastruktur
war bislang eine wesentliche Komponente in der Um
setzung des Ansatzes der Zentralen Orte in der Bundes
republik. Hier haben entscheidende Veranderungen
durch die Privatisierung und betriebswirtschaftliche
Ausrichtung ehemaliger i:iffentlicher Leistungen statt
gefunden. Die damit verbundene SchlieEung von Post
filialen und Bahnhi:ifen tragt auch zur Funktions
schwachung von Kleinzentren und Unterzentren bei,
Durch die EU-Angleichung und die knappen offent
lichen Finanzen ki:innten davon immer mehr offent
liche Leistungsbereiche betroffen werden.

Nutzungskonkurrenz und Flachenknapphelt

Fur die Ausweisung und Klassifizierung Zentraler Orte
wird in der Bundesrepublik als wesentliches Kriterium
deren ansassige Bevi:ilkerung herangezogen, urn damit
die Tragfahigkeit zentraler Einrichtungen und die Lei
stungsfahigkeit dieser Orte sicherzustellen. Deshalb
beinhaltet die zentrali:irtliche Einstufung neben den
tertiaren Versorgungsfunktionen auch im hohen Malse
Wohnfunktionen. Zur Sicherung ihrer Wirtschaftskraft,
des Arbeitsplatzangebots sowie urn Zersiedlungen ent
gegenzuwirken, sollen diese Orte aber zugleich Gewer
befunktionen erfullen, Wohn- und Gewerbefunktionen
sind meist nicht vertraglich, insbesondere wenn es sich
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urn produzierendes oder verarbeitendes Gewerbe han
delt. Daraus ergibt sich in Zentralen Orten teilweise ein
abtragliches Sti:irpotenzial fur die Wohnfunktionen
und bei Flachenknappheit ggf. auch eine Flachenkon
kurrenz.

Entwicklungsdynamik

Die Handhabung des Ansatzes der Zentralen Orte ftihr
te in der deutschen Praxis bislang zu starrem Festhal
ten, ggf. zur Hochstufung der einmal ausgewiesenen
Klassifikationen. Eine lebendige Entwicklung bedingt
aber Veranderungen sowohl nach oben als nach unten.
Nur so konnen Orte, die eigentlich nicht oder inzwi
schen nicht mehr die ausgewiesenen Funktionen erful
len, auf ihre realen Funktionen zuruckgefuhrt werden
und andere Orte mit ggf. erst in der Zwischenzeit
entwickelten Potenzialen ihre Entwicklungschancen
nutzen. Davon ist die Praxis jedoch weit entfernt, was
zum Abwurgen von Entwicklungsimpulsen, -potenzia
len und -chancen in nicht zentrali:irtlich ausgewiese
nen Orten fuhren kann.

Verflechtungen und Kooperationen
in vielen Entwicklungsbereichen

Die Konzeption der Zentralen Orte basiert aufVersor
gungsfunktionen, die der einzelne Ort fur ein Umland
erbringt. Die reale Entwicklung ist heute jedoch weit
gehend von Verflechtungen gepragt, was vor allem
durch die vielen, immer weiter fortschreitenden Fusio
nen in der Wirtschaft, aber auch durch die Entwicklung
in der Forschung deutlich wird. Erst dadurch werden
oft die beni:itigten Potenziale geschaffen. Zudem wird
diese Entwicklung durch die I+K-Technologien for
ciert. Auch die Umweltbelange lassen sich nur mit
ubergreifenden Ansatzen und nicht bezogen auf Ein
zelstandorte und Raume erfullen.

Ansatze zur Weiterentwicklung
der Konzeption der Zentralen Orte

Der Ansatz der Zentralen Orte und die Handhabung
weisen also inzwischen vielerlei Widerspruche auf.
Umgekehrt gingen und gehen von dies em Ansatz etli
che positive Wirkungen aus, wie u. a. die Sicherung
einer Mindestversorgung in landlichen Raumen oder
der Beitrag zur Begrenzung der Zersiedlung. Aulserdem
ist das Versorgungsverhaltnis zwischen Zentralen Or
ten und den Umlandgemeinden Realitat, nur dass es
sich mittlerweile gewandelt hat und weiter wandeln
wird. Von daher geht es vor allem urn die Weiterent-
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wicklung und zettgemafse Aktualisierung dieses An
satzes.

Der wesentlichste Aspekt durfte dabei in der Abkehr
des territorialen Bezugs auf den Einzelort liegen. Dies
wurde verschiedentlich bereits in den BOer Iahren ge
fordert, so von Fischer mit seinen Vernetzungssyste
men" oder auch durch mobilen Transfer zentralort
licher Leistungen in die Umlandgerneinden." In diese
Richtung zielt letztlich auch das neue Instrument der
Stadtenetze im Raumordnungspolitischen Orientie
rungsrahmen." Durch Kooperation und wechselseitige
Erganzung ihrer Potenziale solI die Wettbewerbskraft in
der intereuropaischen Standortkonkurrenz gestarkt
werden. Der Raumordnungspolitische Handlungsrah
men der MKRO greift ebenfalls diese Uberlegungen auf
und spricht sich mit seinen REK (Regionalen Entwick
lungskonzeptenj'? fur kooperatives Zusammenwirken
aus.

Diese Erfordernisse solIten jedoch nicht nur ftir ausge
wahlte graBere Zentren, sondern grundsatzlich fiir
Zentrale Orte gelten. Mitglieder des ARL Ad-hoe-Ar
beitskreises zur .Portenrwicklung der Zentralen Orte"
pladieren deshalb fur die Aufgabe des auf einzelne Orte
bezogenen Territorialprinzips zu Gunsten von Stand
ortagglomerationen und Kooperationen." Zu ahnli
chen Ergebnissen kommt auch ein im letztem Iahr ab
geschlossenes Forschungsprojekt, in dem zentraliirtliche
Kooperationen zwischen Zentralen Orten und geeigne
ten Gemeinden in ihrem Umland empfohlen werden."
Statt der Festschreibung der zentralortlichen Punktio
nen auf eine Einzelkommune sol1ten zukunftig Mag
lichkeiten fur kooperierende Erweiterungen einbezo
gen werden, urn mehr Entwicklungspotenziale nutzten
zu konnen. Damit boten sich auch neue Moglichkei
ten, urn mit der Suburbanisierung sinnvoll umzuge
hen. Weiterhin bezieht das Forschungsprojekt gegen
die Ausweisung Zentraler Orte in direkter oder naher
Nachbarschaft Stellung. Stattdessen wird die Auswei
sung zentraliirtlicher Funktionsrdume empfohlen, in
denen benachbarte Zentrale Orte durch sinnvolle, ge
meinsame Aufteilung der Versorgungsfunktionen ge
starkt werden. Auch damit lieBe sich der Suburbanisie
rungsproblematik entgegenwirken.

Zugleich wird empfohlen, dass in Anknupfung an Ent
wicklungstendenzen von Zentralen Orten Leistungen
zu Nutzern ins Umland transferiert werden. Damit wa
ren Versorgungsnetze auszubilden, die eine groBe
Flexibilitat ermoglichen. Unter diesen Voraussetzun
gen konnten sich im zeitlichen Verlauf auch zentralort
liche Funktionen innerhalb der Kooperationsraume
verlagern. Das Konzept bekame damit die geforderte
Dynamik, so dass andere Orte in diesen Raumen ihre
Entwicklungschancen eher nutzen konnen. Ggf. konn-
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te auch eine Riickentwicklung ausgewiesener Zentraler
Orte stattfinden, ohne dass es zu Versorgungsein
briichen kommt.

Dennoch, auch bei einer Weiterentwicklung des An
satzes, konnten die Veranderungen, die durch I+K
Techniken oder den Wandel im Einzelhandel und Ein
kaufsverhalten hervorgerufen werden, problematische
Folgen haben. Deshalb sollte der Ansatz der Zentralen
Orte weniger dogmatisch und starr gehandhabt wer
den. Bei gegebenen Potenzialen sollten auch Moglich
keiten fur expansive Entwicklungen von Orten ein
geraumt werden, die bislang nicht zentralortlich
eingestuft sind. Urn nicht missverstanden zu werden,
sei klargestellt, dass damit hier keinesfalls ftir eine
vollige EntwicklungsOffnung pladiert wird. Unter gege
bener Potenziallage sind schlieBlich nicht nur die
eventuellen, wirtschaftlichen und bevolkerungsrnafsi
gen Entwicklungspotenziale zu verstehen, sondern ge
nauso auch die schutzenswerten Potenziale, wie insbe
sondere landschaftliche, Umweltaspekte und dgl. Eine
neue expansive Standortentwicklung aufserhalb bishe
riger Zentraler Orte sol1te deshalb eher auf wenige
Standorte begrenzt werden, in denen eben eine expan
sive Entwicklung entstehen kann, ohne zugleich zu
Schaden in anderen schiitzenswerten Bereichen zu
fuhren.
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Rezensionen

Reuber, Paul: Raumbezogene Politische Konflik
teo Geographische Konfliktforschung am Beispiel
von Gemeindegebietsreformen. - Stuttgart: Franz
SteinerVerlag 1999. XIII,370 S., Kt.,Abb., Tab., Lit.
= Erdkundliches Wissen, Bd. 131

Nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch
regional und lokal stehen immer wieder Konflikte urn
Grenzen im Mittelpunkt politischer Auseinandersetzun
gen. So unterschiedlich sie nach Inhalt und Intensitat
sein mogen, im Kern haben sie dieselbe Ursache:
Grenzkonflikte riitteln an der Macht der politischen
Akteure, denn die virtuellen Linien, die auch die Bun
desrepublik liickenlos aufteilen, sind weit mehr als ein
verwaltungstechnisches Ordnungsraster. Politische Ter
ritorien sind die raumliche Basis der Macht und ihre
Grenzen sind "Macht-Grenzen".

Politische Konflikte urn Territorien und Grenzen zeigen,
dass man das raumbezogene politische Handeln der
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Akteure nicht ohne die gesellschaftlichen Strukturen
und ihre physisch-materiellen Bezuge verstehen kann.
Das gilt jedoch auch umgekehrt: An Grenzkonflikten
treten fast mustergiiltig die Prinzipien der Gestaltung
raumlicher Strukturen durch die Gesellschaft und ihre
Akteure zu Tage.An Auseinandersetzungen urn Grenzen
lassen sich die Netzwerke und Handlungsziele politi
scher Akteure ebenso gut untersuchen wie ihre Macht
beziehungen und Handlungsstrategien.

Angesichts der zunehmenden Verknappung raumlich
gebundener Ressourcen verscharft sich auch der Wett
bewerb darum. Damit riicken Fragen nach den Akteu
ren und den .Spielregeln" soIcher Auseinandersetzun
gen auch starker in den Blickpunkt. Daher sollten
konfliktorientierte Forschungsansatze urn die Nutzung
und Gestaltung .raumlicher Strukturen" das Spektrum
der Kulturgeographie starker aIs bisher erganzen, so das
Pladoyer des Autors. Zur Losung soIcher zahlreicher
werdenden Konflikte konnte auch eine politische Geo-

RuR2-3/2001


