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Standortverlagerungen des 
Lebensmitteleinzelhandels und ihre Folgen 
fiir die Nahversorgung 
Eine GIS-gestiitzte Identifizierung unterversorgter Wohngebiete am Beispiel 
von Koln-Merheim 

1 Einfiihrung 

Seit Anfang der 1990er Jahre ist zu beobachten, dass 
die groBen Unternehmen des Lebensmitteleinzel
handels zunehmend ihre alteren Filialen in zentralen 

Lagen aufgeben, urn sie durch moderne, gr6Bere und 
freistehende Laden auBerhalb der Geschaftszentren 

zu ersetzen. Besonders bevorzugt werden zum einen 

Grundstlicke an stark frequentierten AusfallstraBen, 
zum anderen suchen die Unternehmen nach Grund

stlicken in Gewerbegebieten sowie auf ehemaligen 
Industrie- und Verkehrsbrachen. Diese Standorte kom

men vor allem motorisierten Kunden entgegen, da 
sie gut mit dem Pkw erreichbar sind und ausreichend 

ebenerdige Stellplatze auch in StoBzeiten einen freien 
Parkplatz vor dem Geschaft garantieren (Elfers, S. 53). 

Da Kunden, die den Pkw flir ihren Lebensmittelein

kauf nutzen, gegenliber solchen, die zu FuB oder mit 
dem Fahrrad ihre Einkaufe erledigen, ca. die dreifache 
Menge an Produkten einkaufen (vgl. Roeb 1997, S. 25), 

werden in den neuen Filialen deutlich hohere Umsatze 
und Gewinne erzielt als in zentralen Lagen. 

Pioniere dieses Standortverlagerungsprozesses waren 
die Lebensmitteldiscounter, so dass schon seit lan

gerer Zeit die einheitlich wirkenden Aldi-, Lidl-, Pen
ny- und Plusfilialen zum vertrauten Bild in unseren 
Stadten zahlen. Urn die neu errichteten, in der Regel 
freistehenden Betriebe haben sich in vielen Fallen Fi
lialisten aus anderen Branchen angesiedelt. Zu ihnen 
zahlen Textil- und Schuhdiscounter, Getrankemarkte 
und Fastfood-Restaurants, gelegentlich auch Verbrau
chermarkte. Sie profitieren in erheblicher Weise von 

der durch die Lebensmitteldiscounter generierten ho
hen Kundenfrequenz. 

Allerdings hat die Restrukturierung des Nahversor
gungsnetzes auch neue Probleme erzeugt. Unter an
derem hat sie bewirkt, dass nichtmotorisierte Kunden 

nun langere Einkaufswege zurlicklegen mlissen. Im 
vorliegenden Beitrag soll genau dieser Aspekt na.her 
untersucht werden. Es wird ein GIS-gestlitztes Verfah
ren vorgestellt, das basierend auf realen Wegebezie-
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hungen fuBlaufige Einzugsbereiche von Nahversorgern 
modelliert. Auf dieser Grundlage konnen durch den 

Lebensmitteleinzelhandel unterversorgte Stadtraume 
identifiziert und Einzelhandels- bzw. Nahversorgungs
konzepte flir Stadte qualitativ deutlich verbessert wer
den. 

Zunachst sollen jedoch unter einem etwas breiteren 
Blickwinkel potenzielle Folgen der Standortverlage

rungen von Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels 
benannt und bewertet werden. 

2 Auswirkungen der Standortverlagerungen 

Als direkte Folge der Aufgabe alterer Filialen in inte

grierten Lagen ist ein Attraktivitatsverlust der kleineren 
GeschaftsstraBen und gewachsenen Nachbarschafts
zentren zu konstatieren. Dies ist insofern ein ernst zu 

nehmendes Problem, da diese Einzelhandelsstandorte 
bereits seit langerer Zeit als benachteiligt gelten (vgl. 
Heinritz/Schroder 2001, S. 178). Die SchlieBung jedes 
gr6Beren Lebensmittelgeschafts bedeutet flir kleinere 
Geschaftsagglomerationen zugleich den Verlust eines 
Magnetbetriebs, von dessen Existenz zahlreiche andere 
Handler, Dienstleistungs- und gastronomische Betriebe 

in der Vergangenheit profitiert haben bzw. abhangig 
waren. Unter der Umlenkung von Kundenstromen zu 
den neuen Standorten der Grundversorgung leiden 
auch Branchen mit mittelfristig nachgefragten Sorti

menten. Flir sie kommt erschwerend hinzu, dass vor
nehmlich die Discounter in ihren neuen Filialen einen 

hoheren Anteil an Non-Food-Artikeln als in den alten 
Filialen anbieten konnen. Diese im Brangenjargon als 
,,Aktionsware" bezeichneten Sortimente decken liber
wiegend Artikel aus den Sparten Elektro und Elektro
nik, Textilien, Heimwerker, Freizeit und Sport ab, was 
flir den entsprechenden Facheinzelhandel nahe gele
gener Nebenzentren zusatzliche Konkurrenz schafft 
und weitere UmsatzeinbuBen erwarten lasst. Der Um
satzanteil der Aktionsware bei Aldi beispielsweise liegt 
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bei schatzungsweise 20 % (Schenkhoff 2006, S. 17). Mit 
anderen Worten: Die gewachsenen wohnortnahen Ne-
benzentren dunn en weiter aus. Es ist zu erwarten, dass 
die Aufgabe der Grundversorgung zukiinftig vollstan-
dig von Lebensmitteldiscountern und den in ihrem 
Umfeld entstandenen Clustern weiterer Nahversorger 
ubernommen werden wird. 

Auch aus okologischer Sieht ist die zunehmende Be-
vorzugung niehtintegrierter Lagen durch Unterneh-
men des Lebensmitteleinzelhandels problematisch. 
Sie erzeugt eine Zunahme des motorisierten Indivi-
dualverkehrs, was im Ubrigen dem aktuellen Leitbild 
der "Stadt der kurzen Wege" widersprieht. Zugleieh 
bedingen die fU:ichenhafte Bauweise der Filialen und 
die zahlreichen, meist 80 bis 160 gepflasterten bzw. as-
phaltierten Pkw-Stellplatze groBflachige Bodenversie-
gelungen (Heitfeld/Hagelgans 1998, S. 42). 

Vor allem aber - und dieser Diskurs steht im Zentrum 
des vorliegenden Beitrags - fUhrt die Verlagerung von 
Nahversorgem aus Zentren hin zu dezentralen Stand-
orten auch zu einer in der Regel negativen Veranderung 
ihrer fuBlaufigen Erreiehbarkeit. Diese Verschlechte-
rung sollte seitens der Stadtplanung ernst genommen 
werden, da trotz des gestiegenen Motorisierungsgrades 
immerhin gut ein Drittel aller Einkaufe nach wie vor zu 
FuB oder mit dem Fahrrad erledigt wird (Institut fUr 
okologische Wirtschaftsforschung 2005, S. 82). Insbe-
sondere altere Menschen, deren Anteil zunehmend 
wachst (vgl. Bomsdorf/Babel2005, S. 65 ff.), und sozial 
schwachere Haushalte wollen oder konnen keinen Pkw 
fUr ihre Einkaufe nutzen. Aus Sieht der Untemehmen 
bedeutet die Marginalisierung dieser Gruppen freilich 
keinen Nachteil, da die besseren Standortbedingungen 
fur motorisierte Kunden (Kofferraumkunden) in der 
Summe zu deutlich hoheren Umsatzen fiihren als an 
den alten Standorten in integrierten Lagen. So kauft im 
Durchschnitt jeder Kunde einer Aldi-Filiale alten Typs 
elf Produkte, in einer neuen Filiale sind es dagegen 34 
(Roeb 1997, S. 25). 

3 Untersuchungsmethode 
Da die unternehmerischen Ziele der Betriebe und die 
Bediirfnisse mobilitatsschwacherer Kundenkreise in 
vielen Fallen nieht zusammenpassen, sind die Kom-
munen gefordert, die Um- bzw. Neuansiedlung von 
Nahversorgern in einer fUr beide Akteursgruppen 
vertraglichen Weise zu moderieren. Als geeignete In-
strumente zm Steuerung dieses Prozesses haben sieh 
Nahversorgungskonzepte bewahrt, in denen Empfeh-
lungen fUr zukunftige Entwieklungen ausgesprochen 
werden. Voraussetzungen hierfUr sind zuverlassige 
Abschatzungen der realen Versorgungsqualitat in den 
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Stadtbezirken, Stadtteilen und Quartieren. Ziel ist es 
also, die fuBlaufige Erreiehbarkeit von Betrieben des 
Lebensmitteleinzelhandels auf der Grundlage von We-
gebeziehungen zu modellieren. 

Auf eine solche Modellierung wird bei der Erstellung 
von Nahversorgungskonzepten jedoch zumeist ver-
ziehtet (Beispiele: Stadt Koln 2003, Stadt Dortmund 
2004). Stattdessen werden Einzugsbereiehe als simple 
konzentrische Kreise urn Nahversorgungsstandorte 
aufgefasst (vgl. Acocella 2006, Junker/Kuhn 2006, S. 28). 
Stark vereinfacht wird dabei unterstellt, der Stadtraum 
sei eine homogene und undifferenzierte Flache, und in 
den wenigsten Studien wird die Eignung von Kreisen 
als potenzielle Einzugsgebiete kritisch hinterfragt. 

An dieser Schwachstelle setzt die im Folgenden darge-
stellte Methode an. Sie orientiert sieh nicht an starren 
Radien und ebenso starren Kreisen, sondern an realen 
StraBennetzen, was bedeutet, dass dem Stadtgrund-
riss angepasste, komplexere Einzugsgebiete modelliert 
werden mussen. Ihrer GIS-gestiitzten Konstruktion 
liegt die sog. Zeitdistanzmethode zugrunde. Bei die-
sem Ansatz werden die Einzugsgebiete im Gegensatz 
zu strukturalistischen Ansatzen (Thiessen-Polygone, 
Kreis-Methode, Huff-Modell) unter Berucksiehtigung 
des StraBennetzes berechnet, d. h. ausgehend von 
einem Standort wird dessen Einzugsgebiet durch Ab-
tragung einer vorgegebenen zeitliehen Entfernung 
entlang realer StraBenbeziehungen modelliert. Da das 
StraBennetz sowohl natiirliehe als auch von Menschen 
geschaffene Verkehrshindernisse wie zum Beispiel 
Wasserflachen oder Bahntrassen widerspiegelt, \iefem 
auf seiner Grundlage modellierte Einzugsgebiete ohne 
Zweifel genauere Ergebnisse als Ansatze, die auf Luftli-
nienentfernungen beruhen. 

Zur Ermittlung der gut versorgten und somit im Um-
kehrschluss auch unterversorgten Gebiete wurde fur 
die fuBlaufige Nahversorgung eine Gehzeit von zehn 
Minuten angesetzt. Diese Zeit wird im Einzelhandels-
erlass fur das Land Nordrhein-Westfalen von 1996 als 
Orientierungswert fUr eine fuBlaufige Nahversorgung 
mit Waren des kurzfristigen Bedarfs, insbesondere Nah-
rungs- und Genussmitteln genannt (Einzelhandelser-
laB NRW 1996, Kap. 2.3.1). Gehend legt ein Mensch im 
Durchschnitt auf freier Strecke 1,5 m pro Sekunde zu-
ruck, was einer Geschwindigkeit von 5,4 km pro Stun-
de entsprieht (Wikipedia 2006). In der Stadt konnen 
Verkehrshindernisse, zum Beispiel Ampeln, auf diese 
Geschwindigkeit eine reduzierende Wirkung ausuben. 
Auch Lasten wie etwa Einkaufe sowie akustische oder 
optische Reize aus der Umgebung wie beispielsweise 
Schaufenster konnen die Gehgeschwindigkeit reduzie-
ren. SchlieBlich spielen auch das Alter von Kunden, ihre 
individuelle korperliche Verfassung und ihre Zeitres-

RuR3/2007 



Marcus Baumgarten und Klaus Zehner: 
Standortverlagerungen des Lebensmitteleinzelhandels und ihre Folgen fUr die Nahversorgung 

sourcen eine Rolle. Unter Berucksichtigung dieser As-
pekte wurde die fUr die hier durchgefUhrte Modellrech-
nung angenommene Gehgeschwindigkeit potenzieller 
Einkaufer auf vier Kilometer pro Stun de herabgesetzt. 
Die Zeitvorgabe von zehn Minuten und der genannte 
Geschwindigkeitswert ergaben somit eine Strecke von 
aufgerundet 667 Metern, die fUr Kunden im Durch-
schnitt fUr eine fuBlaufige Nahversorgung als zumut-
bar angenommen werden konnen. Dieser Wert deckt 
sich in seiner GroBenordnung mit Erfahrungswerten, 
die in der Praxis bei Fachplanungen Anwendung ge-
funden haben (Beispiel: Stadt K61n 2003, S. 7). 

Die technische Umsetzung dieses Ansatzes erfolgte mit 
der GIS-Software "Maplnfo Professional 8.0" und dem 
Zusatztool "GIS-Plan"l. GIS-Plan errechnet auf der 
Grundlage sog. "NAVTEQ-Daten"2 zeitlich oder raum-
lich determinierte Einzugsgebiete. Aus einer vorgege-
benen Zeit und konstanten Geschwindigkeit, mit der 
sich Kunden auf StraBen bewegen, konnen ausgehend 
von einem Angebotsstandort maximal zurucklegbare 
Wegstrecken berechnet werden (vgl. Baumgarten 2006, 
S.37). 

Dabei kann eine hohe Genauigkeit erzielt werden, da 
Gehgeschwindigkeiten nicht sehr stark variieren. Als 
Ergebnis der Simulation liefert GIS-Plan Isochronen, 
die den Rand von Einzugsgebieten in Form von Poly-
gonen darstellen. Die Auflosung dieser Polygone kann 
vor der Durchfuhrung der Rechenoperation durch An-
gabe der Zahl gewiinschter Knoten verfeinert oder ver-
grobert werden. Fur die hier vorgestellte Untersuchung 
wurde eine Auflosung von 100 Punkten angefordert, 
was als ein vertretbarer Kompromiss zwischen ange-
strebter Genauigkeit auf der einen und verfUgbarer 
Rechenleistung bzw. Rechenzeit auf der anderen Seite 
angenommen wurde. 

AIle erzeugten Polygone des Untersuchungsgebiets 
wurden anschlieBend als zusammenhangende Flachen 
mit digitalen StraBendaten verschnitten. Zur besse-
ren Anschaulichkeit wurde urn die Wegestrecken ein 
40 m breiter Puffer gelegt, dessen Breite den grob ge-
schatzten Durchschnittswert der Grundstuckstiefen im 
Untersuchungsgebiet widerspiegelt. 

Die auf diese Weise erzeugten Puffer wurden anschlie-
Bend mit den Baublockflachen verschnitten. So konn-
te eine dichotome Einteilung der Blocke bzw. Block-
teile nach ihrer Versorgungsqualitat realisiert werden. 
Sowohl fUr gut als auch fUr unzureichend versorgte 
Wohngebiete konnten abschlieBend Merkmale der 
dort wohnenden Bevolkerung errechnet werden. 

1m Folgenden werden am Beispiel des Kolner Stadt-
teils Merheim die mit dieser Methode erzielten Ergeb-
nisse vorgestellt. Die soziodemographischen Daten auf 
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Blockebene stammen aus der amtlichen Statistik der 
Stadt K61n. Analysiert wurden nach Altersklassen diffe-
renzierte Bevolkerungszahlen und die Zahl der Haus-
halte. Wo die Fallzahlen zu gering waren, standen aus 
datenschutzrechtlichen Grunden keine Daten zur Ver-
fUgung, was den Wert der Analyse allerdings nur unwe-
sentlich schmalerte. 

4 Empirische Ergebnisse 

Die Nahversorgung in Koln-Merheim wird zum Zeit-
punkt der Erhebung im Oktober 2005 durch drei Dis-
counter (Aldi Sud, Lid!, Plus) und einen Supermarkt 
(Kaiser's) gewahrleistet. Diese vier Betriebe liegen an 
einer im Suden des Stadtteils verlaufenden Ausfall-
straBe, der Olpener StraBe. Ein Vergleich von drei Zeit-
schnitten (1983, 1990 und 2005) belegt, dass auch in 
Merheim die typische Verlagerung der Nahversorger 
aus dem Kern des Zentrums an seine fUr automobili-
sierte Kunden besser erreichbaren Rander stattgefun-
den hat. Abbildung 1 zeigt diese Situation im Detail: 
Das alte Nahbereichszentrum mit der Himmelreich-
und der Coop-Filiale befand sich 1983 am Kieskauler-
weg einschlieBlich des Kreuzungsbereichs Olpener 
StraBe (grune Punktsignaturen). Bereits bis 1990 fand 
eine Verlagerung des Lebensmitteleinzelhandels, zu 
diesem Zeitpunkt bestehend aus Aldi Sud, Kontra und 
Coop (blaue Punktsignaturen), in die Randbereiche des 
heutigen Nahbereichszentrums (rote Linie) statt. Bis 
zur Erhebung 2005 veranderte sich die Merheimer Le-
bensmitteleinzelhandelslandschaft durch Verdichtung 
im westlichen Randbereich des Zentrums in die unten 
dargestellte Situation (rote Punktsignaturen). 

Abbildung 1 
Die Veranderung von Standorten des Lebensmitteleinzelhandels 
in KOin-Merheim 

Standorte des Lebensmitleleinzelhandels 
C»1983 "1990 ct2005 

Entwurf: M. Baumgarten, K. Zehner 
Quellen: Eigene Erhebung (fur 2005), DGK5, 

Daten der Stadt K61n 1983 und 1 

O Nahversorgungs-
zentrum 

0 ___ 10:::0 ==2:=;0~ m ~ 

U Beha 
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Abbildung2 
FugUiufige Einzugsgebiete von Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels in KOIn-Merheim 

Zahl der Einwohner nach Baublocken Nahversorgungszentrum (Stand 31.12.2004) 

Do • 200 - 299 • Standorte der lebens-
mittelversorger 2005 • 20 - 49 • 300-451 - Modellierter Kunden-• D 
einzugsbereich mit 40m 

50 - 99 656 breitem Puffer • 100-149 D 168 Zahl der EW (31.12.04) 
1738 Stadtteilgrenze • 150 -199 • k.A. 0 400m 

Entwurf: M. Baumgarten, K. Zehner Kartographie: U. Beha 
Quelle: Efgene Berechnung mit Daten der amtlkhen Kainer Statistik auf Grundlage der Digital Data 

Streets Koln und der DGK5 
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Die fUr das Untersuchungsgebiet modellierten Kun-
deneinzugsbereiche der vier im Jahr 2005 vorhandenen 
Nahversorger sind in Abbildung 2 dargestellt. Deutlich 
ist zu erkennen, dass die Form des Einzugsgebiets 
nichts mit einem konzentrischen Kreis gemein hat, 
sondern durch die Zugrundelegung des StraBennetzes 
und damit Beriicksichtigung natiirlicher und kiinstlich 
geschaffener Hindernisse viel komplexer ist. 

Legt man das modellierte Einzugsgebiet iiber eine di-
gitale Siedlungs- und Bevolkerungskarte von Merheim, 
so zeigt sich, dass vor aHem nordlich der Olpener 
StraBe groBe Bereiche des Stadtteils offenbar unterver-
sorgt sind. In diesem Gebiet befindet sich u. a. der alte 
Ortskern von Merheim. 

Zusatzlich wird deutlich, dass der Einzugsbereich der 
vier groBen Nahversorger durch die Trasse der Stadt-
bahn beschnitten wird. Hier ist der Unterschied zwi-
schen der gewahlten Zeitdistanzmethode und den 
strukturalistischen Ansatzen sehr gut ersichtlich. Die 
Verkehrsachse kann nur an bestimmten Stellen unter-
bzw. iiberquert werden. Insbesondere fiir FuBganger 
stellt die Trasse ein Hindernis bei der Nahversorgung 
dar, weil sich die zuriickzulegende Strecke zum Nah-
versorgungsstandort im Verhaltnis zur Luftlinienent-
fernung deutlich vergroBert. Die Folge ist eine groBfla-
chige Unterversorgung der Merheimer Bevolkerung im 
nordlichen Stadtteilbereich. 

Besonders fiir altere und weniger mobile Menschen ist 
jedoch eine wohnnahe, fuBlaufig orientierte Nahver-
sorgung von Bedeutung. Urn abschatzen zu konnen, 
wie groB die Zahl mobilitatsschwacherer Personen 
auBerhalb des naheren Einzugsgebiets ist, wurde die 
Bev61kerungsstruktur in den unterversorgten Gebie-
ten mittels der Zahl der 65-Jahrigen und Alteren naher 
analysiert. Dabei zeigte sich, dass vor allem im unter-
versorgten Norden des Untersuchungsgebiets ca. 2900 
Personen wohnen, was einem Anteil von gut 40 % der 
Merheimer Bev61kerung entspricht. Die Zahl der al-
teren Menschen liegt hier bei ca. 600 Personen, das 
sind knapp 21 % der dort lebenden Bev61kerung. 

Der aus dieser Analyse zu ziehende Schluss lautet dem-
zufolge: Wenn eine wohnnahe und fuBlaufig orien-
tierte Nahversorgung fUr den Norden Merheims ange-
strebt wird, sollte versucht werden, zumindest einen 
mittelgroBen Nahversorger hier anzusiedeln oder al-
ternativ die Chancen anderer Formen der Nahversor-
gung zu eruieren, zum Beispiel mobilen Einzelhandel. 
Zu diesem Schluss ware man mit der "Kreismethode" 
aufgrund der wesentlich groberen Abgrenzung des 
Einzugsgebiets nicht gekommen. 
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5 Zusammenfassung 
Die strukturelle und raumliche Entwicklung der stad-
tischen Nahversorgung, insbesondere durch Betriebe 
des Lebensmitteleinzelhandels, resultiert in erster 
Linie aus unternehmerischen Entscheidungen, die 
durch politische und planerische Vorgaben bzw. Re-
striktionen beeinflusst werden. Losungsansatze soli ten 
dabei zwar die Ansiedlungswiinsche von Unterneh-
men beriicksichtigen, sich in erster Linie aber an den 
zu erwartenden Auswirkungen unternehmerischer 
Entscheidungen auf die Qualitat der Nahversorgung 
orientieren. Vorrausetzungen fiir sachlich angemes-
sene Entscheidungen sind zuverlassige Abschatzungen 
dieser Auswirkungen. Sie setzen sorgfaltige Analysen 
in Form realitatsnaher Modellierungen von Einzugsge-
bieten voraus. 

Ziel dieser Untersuchung war es, beispielhaft aufzu-
zeigen, dass sich unter Beriicksichtigung von realen 
StraBennetzen recht genau unterversorgte Gebiete 
identifizieren lassen, iiber deren Bevolkerungszusam-
mensetzung differenzierte Aussagen getroffen werden 
konnen. Derartige Modellierungen bilden ein unver-
zichtbares methodisches Werkzeug, ohne dessen Ein-
satz in Zukunft keine Nahversorgungskonzepte mehr 
entwickelt werden sollten. 

Anmerkungen 
(1) 

GIS-Plan wurde von der Firma Digital Data Services GmbH ent-
wicke It. Die Software wird im Bereich professioneller Standort-
und Vertriebsplanung eingesetzt. 
(2) 
NAVTEQ-Daten beschreiben StraEen und ausgewahlte andere 
raumliche Objekte in digitalisierter Form. Sie setzen sich aus geo-
metrischen und attributiven digitalen Komponenten zusammen. 
Produziert und vertrieben werden die Daten von einem biirsen-
notierten amerikanischen Unternehmen. 
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