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Aktuelle Entwicklungen der IuK-Technologien 
- Konsequenzen fiir raumliche Entwicklung
und Raumplanung

Actual developments in ICT - consequences for
spatial development and spatial planning 

Kurzfassung 

Durch standige Innovation erfahren die modernen Kommunikationsmoglichkeiten fort
laufend Veranderungen - neben Mobilfunknetze treten immer mehr Datenfunknetze mit 
stetig steigenden Dateniibertragungsraten. Zudem schreitet die Integration verschiedener 
Online-Dienste voran. All diese Entwicklungen bedingen auch neue Moglichkeiten der 
Standortwahl. In diesem Beitrag werden neueste IuK-Technologien vorgestellt und in Be
zug auf das ihnen innewohnende raumliche Entwicklungs- resp. Veranderungspotenzial 
dargestellt. 

Abstract 

Innovation is leading to severa! new technologies in ICT every year - while mobile phones 

and the Internet where the leading innovation in the ICT-sector of the 1990s, naw the integra

tion of those networks is mare important. Due to increasing bandwidths and new wireless 

technologies mare services can be provided by actual data networks. This essay is showing 

!atest developments in ICT and discusses their importance for spatial planning because of

their power to influence or even change spatial stuctures.

I Einleitung 

Bereits seit Aufkommen „moderner" IuK-Technologien 1 

wird diskutiert, wie sich diese auf raumliche Strukturen 
auswirken. Dabei steht die Frage nach derVeranderung 
der Lebenswelten der Nutzerinnen und Nutzer in der 
Informationsgesellschaft2 ebenso im Vordergrund wie 
die nach den neu entstehenden okonomischen (Raum-) 
Strukturen. Die Debatte an sich ist nicht neu, denn als 
„modern" zu bezeichnende IuK-Technologien gibt es 
spatestens seit der Einfiihrung der Fax-Gerate bzw. des 
Angebots erster Breitbandanschliisse im Telefon- resp. 
Datennetz. Die fortschreitende Vernetzung mittels der 
IuK-Systeme hatte womoglich andere Wirkungen ent
faltet, ware sie nicht in Rahmenbedingungen eingebet
tet gewesen, die durch gesellschaftliche und okono
mische Liberalisierungs- und Deregulierungsprozesse 
gekennzeichnet waren, und ware sie nicht gleichzeitig 
von einem Strukturwandel begleitet gewesen, mit dem 
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sich die Bedeutung des tertiaren Wirtschaftssektors 
standig erhohte. Dabei ergab sich, dass die Moglichkeit 
zur Bildung globaler (medialer) Netzwerke durch die 
sich weiter entwickelnden technischen Moglichkeiten 
einen selbst verstarkenden Prozess bildeten, der bis 
heute andauert. In diesem Rahmen haben sich Infor
mationen zu einem immer wichtigeren und vor allem 
auch immer wertvolleren Gut entwickelt. Entsprechend 
hoch ist die Bedeutung der Moglichkeit, schnell und 
nahezu iiberall auf die verschiedensten Informationen 
zugreifen zu konnen. 

Gerade aus diesem Grund hebt u. a. Castells (2000, 
S. 19) die besondere Bedeutung sog. ,,hubs" innerhalb
der durch Strome (,,flows") konstituierten okonomi
schen und kommunikativen Vernetzungen hervor:
Diese „hubs" sind es (im Gegensatz zu den „nodes"
die als Verkehrsdrehscheiben im herkommlichen Sinn
verstanden werden konnen), an den en Informationen
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und (Human-)Kapital "umgeschlagen" werden. Dem-
entsprechend sind "hubs" also Borsen ebenso wie 
UniversWiten oder Kongresszentren, so dass es zu ei-
ner Uberlagerung virtueller Welten und realer Raume 
kommt: So sind die "hubs" im Prinzip in den Agglome-
rationen lokalisiert, weil vor allem dort hervorragende 
Zugangsmoglichkeiten zu den Daten- und Informa-
tionsnetzwerken bestehen. Zusatzlich wird der "space 
of flows" aber auch durch die Wohnorte der Akteure 
und die dazu gehorenden Erganzungsgebiete ftir Er-
holung und Einkaufen charakterisiert. Mit Hilfe der 
elektronischen Dimension, die aus Websites, media-
len Interaktionsraumen und uni-direktionalen Infor-
mationskanalen (Radio, TV) besteht, wird der "space 
of flows" zum hauptsachlichen Mittel, mit dem wirt-
schaftliche und strategische Entscheidungen gefallt 
werden. Traditionelle Orte werden dabei tiberformt 
(Castells 2000, S. 20). 

Die raumliche Verteilung der Zugangsmoglichkeiten 
mit ihren Konsequenzen ist im ersten Teil dieses Bei-
trags Gegenstand naherer Betrachtung. 1m Weiteren 
werden dann die Konsequenzen neuer technischer 
Entwicklungen ftir die Raumstrukturen abrissartig dar-
gesteIlt, bevor im dritten Teil mogliche Folgen fUr die 
Raumplanung bzw. auch Reaktionsmoglichkeiten oder 
Chancen derselben in Bezug auf die durch die 1uK-
Technologien geschaffenen raumlichen Strukturen er-
lautert werden. 

2 Die raumliche Struktur der 
Zugangsmoglichkeiten zu IuK-Technologien 

Wie bereits erwahnt, besteht heute sowohl im Alltag 
vieler Menschen als auch in den Unternehmen eine 
groBe Abhangigkeit von den Zugriffsmoglichkeiten auf 
moderne IuK -Technologien. Bevor diese naher in ihrer 
raumlichen Struktur dargestellt werden, sei zunachst 
daran erinnert, welche Hoffnungen zunachst mit der 
Einftihrung dieser Technologien verbunden waren. 
Dabei lassen sich unterschiedliche Entwicklungspha-
sen betrachten, die jeweils durch eigene wegweisende 
Innovationen gepragt waren: 
• So kann zunachst fUr die Mitte der 1980er Jahre 

das Aufkommen erster Breitbandnetzwerke (ISDN, 
Datex-x der damaligen Deutschen Bundespost) als 
ein Meilenstein bezeichnet werden. Mit den Fest-
legungen der Deutschen Bundespost in Bezug auf 
die Netzknoten des digitalen Breitband-Telefonnet-
zes (ISDN) wurden zudem weitreichende Vorgaben 
gemacht, die bis heute wesentliche Determinanten 
innerdeutscher Netzstrukturen darstellen. 
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• Ein weiteres wichtiges Datum - wenn nicht sogar 
das wichtigste - stellt die Erfindung des "World Wide 
Web" dar: War das Netz zuvor nur mittels uneinprag-
samer Befehlskombination zu benutzen, so wurde 
mit der Kreation der "Hypertext Markup Language" 
(HTML) und der "Browser" die Moglichkeit geschaf-
fen, Information intuitiv innerhalb der Datennetze 
zu suchen und zu finden (1992/3). Erst durch HTML 
und die Browser wurde eine intensive Nutzung des 
Internet (der "interconnected networks") moglich 
gemacht. 

• Ftir Unternehmen von besonderer Bedeutung - un-
abhangig von den Moglichkeiten der Informations-
beschaffung bzw. -verbreitung tiber die Netzwerke 
- ist die Entwicklung von Software, die es moglich 
macht, auch tiber groBere Distanzen hinweg in 
Teams zusammenzuarbeiten. 

• Ab Mitte der 1990er Jahre wurde verstarkt damit be-
gonnen, Waren, Dienstleistungen oder Informatio-
nen tiber das Internet anzubieten oder zu vertreiben 
(E-Commerce). Gerade die scheinbar unerschopfli-
chen Moglichkeiten, die sich hier im Rahmen neuer 
Vertriebswege und verktirzter Absatzketten zu erOff-
nen schienen, waren es, die maBgeblich zum Boom 
der "New Economy" der spaten 1990er Jahre beige-
tragen haben. 

Ftir aIle genannten Phasen wurden stets ahnliche raum-
liche Konsequenzen erwartet. Kordeyhatte bereits 1986 
die berechtigte und zum damaligen Zeitpunkt neue 
Frage gesteIlt, wie sich die raumliche Organisation der 
Unternehmen in Deutschland durch die aufkommende 
Informations- und Kommunikationstechnologie entwi-
ckeln wtirde. Aus seinen und anderen AuBerungen las-
sen sich die folgenden Hypothesen herausfiltern, die 
darstellen sollen, wie die raumlichen Wirkungen der 
neuesten IuK-Technologien vor Beginn bzw. wahrend 
der Hochphase der "New Economy" gesehen wurden 
(vgl. u. a. Kordey 1986, S. 94-95; Floeting/Grabow 1998, 
S 23; Wheeler et al. 2000, S. 11): 

• "Ausgleichs-" oder "Dekonzentrationshypothese" 

Durch den Einsatz der modernen Kommunika-
tionstechnologie sollte es zu einer Ablosung des beste-
henden Standortgeftiges und zu einem flachenhaften 
Ausgleich bzw. der Besiedlung damaliger peripherer 
Regionen mit Unternehmen kommen, die durch die 
neuen Technologien die Moglichkeit gehabt hatten, ge-
nau so zu agieren wie ihre Konkurrenz in den verdich-
teten Zentren (vgl. Castells 1996, S.377; Rotzer 1999, 
S.75). Insbesondere die BefUrworter der Telearbeit 
bzw. Telezentren sttitzten diese These. Zudem wurde 
ins Feld geftihrt, dass periphere Regionen allein durch 
die landschaftliche Asthetik an Profil gegentiber den 

27l 



Christian Langhagen-Rohrbach: Aktuelle Entwicklungen der IuK-Technologien ... 

Verdichtungsraumen gewinnen konnten, urn so - glei-
chermaBen als Mischung aus "information highway" 
und reizvoller Kulturlandschaft - die eigene wirtschaft-
liche Entwicklung voranzutreiben. 

• "Verschiirfung riiumlicher Disparitiiten"bzw. 
"Ko nzen tratio nshypo these" 

1m Gegensatz zur ersten Hypothese ging diese davon 
aus, dass den Verdichtungsraumen durch die Ver-
netzung und die damit verbundene Versorgung mit 
IuK -Technologien bzw. Dienstleistungen ein weiterer 
Standortvorteil entstehen wiirde. Dieser wiirde dort 
zu einem weiteren Aufschwung und zu einer fortge-
setzten passiven Sanierung der peripheren/landlichen 
Regionen fuhren. Floeting/Grabow (1998, S.23) nann-
ten diese These auch "Trendverstarkerhypothese", da 
die Entwicklung der Regionen durch den Zugang zu 
modernen Kommunikationsmedien nicht geandert, 
sondern in bestehenden Tendenzen bestarkt werden 
wiirde. 

• "Zentralisierung und Dezentralisierung" 

Nach Wheeler et al. (2000, S. 11) hatten Zentrum und 
Peripherie gleichermaBen von der zunehmenden 
Vernetzung mit IuK-Technologien profitieren sollen. 
Grund fur dieses "bilaterale" Wachs tum ware die Auftei-
lung der Unternehmen in Teile mit unterschiedlichen 
Anspriichen gewesen. So waren die wichtigen Steue-
rungsfunktionen eines Unternehmens in den Zentren 
verblieben und am Standort gewachsen, wahrend die 
Auslagerung nachgeordneter Teile, der "back offices", 
in der Peripherie ebenfalls zu Wachstum gefiihrt hatte. 

• "Status quo"-These 

Der Einsatz moderner Kommunikationstechnologien 
andert nichts am vorhandenen Standortgefuge. 

Allen Hypothesen liegt die Annahme zugrunde, dass 
eine flachendeckende, also ubiquitare Versorgung mit 
IuK -Technologien in allen Teilraumen gewahrleistet 
sein wiirde. Dies ist jedoch nur eingeschrankt der Fall. 
Zwar liegt Deutschland im international en Vergleich 
weit vorn, was die Versorgung der Bevolkerung mit 
ISDN-Anschliissen im Telefonnetz angeht, aber derzeit 
gibt es ein erhebliches Gefalle bei den Moglichkeiten, 
an einen Breitbandanschluss zur Internet-Nutzung zu 
kommen. Dieses Gefalle wird deutlicher, wenn man 
die Zahl der Breitbandanschliisse je 100 Haushalte 
als MaBzahl verwendet: Hier liegt Deutschland mit 
17 Anschliissen lediglich im Mittelfeld und erreichen 
andere Nationen eine deutlich hohere Anschlussdich-
te (z.B. Danemark 31, USA 35, Japan 44 Anschliisse je 
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100 Haushalte; vgl. FAZ.net 2005 a). Verursacht wird 
diese vergleichsweise Unterversorgung durch ein man-
gelndes Angebot an Breitbandanschliissen vor allem in 
landlichen Raumen. 

Eine Ursache der Unterversorgung landlicher Bereiche 
liegt darin, dass der deutsche Breitband-Markt nach 
wie vor von der Deutschen Telekom als Nachfolgeun-
ternehmen der Deutschen Bundespost dominiert wird 
- kaum ein anderes Unternehmen verfugt auf der sog. 
"last mile", also fur den letztendlichen Kundenzugang, 
iiber eigene Leitungen, so dass andere Anbieter Tech-
nik und Kabel der Deutschen Telekom nutzen miissen, 
urn Endkunden iiberhaupt mit Breitbandanschliissen 
versorgen zu konnen. Weiter verlangsamt wird der In-
frastrukturausbau in peripheren Regionen durch das 
fehlende Interesse der Deutschen Telekom an einem 
Netzausbau in diesen Teilraumen. Dieses Desinteresse 
diirfte weitestgehend auf eine erwartete geringe Nach-
frage zuriickzufuhren sein, der vergleichsweise hohe 
ErschlieBungskosten gegeniiberstehen. Weiterhin be-
fOrdert wird das Problem durch die mangelnde Kon-
kurrenz, der sich die Deutsche Telekom insbesondere 
auf dem "platten Land" gegeniibersieht. Diese Situati-
on ist einerseits dadurch entstanden, dass in Deutsch-
land nahezu ausschlieBlich sog. DSL-Anschliisse3 als 
Breitbandanschliisse angeboten werden und zwar 
ausschlieBlich von der Deutschen Telekom selbst bzw. 
von anderen Unternehmen, die aber lediglich als "Re-
seller" Leistungen der Deutschen Telekom auf eigene 
Rechnung weiterverkaufen. Die Regulierungsbehorde 
fur Telekommunikation und Post (RegTP) hat versucht, 
hier einen Wettbewerb zu initiieren, indem sie die 
Verkaufspreise der Deutschen Telekom entsprechend 
niedrig angesetzt hat, urn anderen Unternehmen die 
Moglichkeit zu geben, mittels giinstiger Angebote 
Kunden zu werben. Andererseits werden in Deutsch-
land neben der DSL-Technologie kaum andere An-
schlussmoglichkeiten angeboten. So ist es Z. B. auch 
moglich, Hochgeschwindigkeitszugange iiber andere 
Medien anzubieten: Das Fernsehkabelnetz ist prinzi-
piell zur Dateniibertragung geeignet, ebenso wie die 
Moglichkeit besteht, die in allen Hausern vorhandenen 
Stromkabel (sog. "powerline") fiir den Internetzugang 
zu nutzen (vgl. SPIEGEL ONLINE 2005). Entsprechen-
de Angebote werden jedoch nur dort unterbreitet, wo 
hohe Kundenzahlen zu erwarten sind - in den verdich-
teten Zentren. Insgesamt bedeutet dies, dass sich in 
Bezug auf die Breitbandanschliisse fur Privatkunden 
eine erste "digital divide" ergibt, die in geradezu klassi-
scher Weise "Stadt" und "Land" voneinander trennt. 

Betrachtet man neben den Zugangsmoglichkeiten, die 
sich fur Privatkunden ergeben, urn sich an die "Daten-
autobahnen" anzuschlieBen, die Versorgung fur die 
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Firmenkunden, ergibt sich das gleiche Bild: Da Un-
ternehmen meist auf mehrere Anbieter von Telekom-
munikationsinfrastruktur angewiesen sind, folgen die 
Firmen, die entsprechende Netze betreiben, in ihrem 
Netzausbau dem einfachen Prinzip, nur solche Stadte, 
Stadtteile oder gar StraBenziige an die eigenen Netze 
anzubinden, in denen eine Nachfrage erwartet wird, 
die den rentablen Netzbetrieb erm6glicht. Daraus re-
sultiert eine zweifache Unterteilung hinsichtlich der 
Angebotsstruktur, die einerseits grundsatzlich Stad-
te oder Stadtregionen bevorzugt und dann innerhalb 
dieser vor aHem auf die Standorte setzt, an denen eine 
besonders hohe Kundendichte erwartet wird. Dies 
sind i. d. R. die Standorte groBer Betriebe innerhalb der 
Stadte, also vor aHem Btiro- und Gewerbegebiete. Dies 
zeigt Abbildung 1, in der die Netze privater Netzanbie-
ter in FrankfurtlM. dargesteHt sind. Gut zu erkennen 
sind die Btiroviertel, also das Bankenviertel, die Biiro-
stadt Niederrad, das Mertonviertel, Frankfurt-Hausen 
(Neue B6rse), Eschborn sowie die Anbindung an den 
Internetknoten DE-CIX im Osten der Stadt. 

Abbildung 1 

Gerade Gewerbegebiete sind es aber, in denen in land-
licher gepragten Regionen Breitbandanschliisse von 
Unternehmen nachgefragt werden. Aufgrund groBer 
Entfernungen zu den Ortszentren mit der h6chsten 
Telefondichte und damit auch zu den Hauptverteiler-
steHen innerhalb des Telefonnetzes ist es haufig jedoch 
nicht m6glich, den Firmen an diesen Standorten auch 
die gewiinschten Leistungen anzubieten. Zusatzlich zu 
den ohnehin bestehenden Liicken in der Versorgung 
einzelner Siedlungen entstehen so weitere "weiBe Fle-
cken" in der Breitbandversorgung scheinbar versorgter 
Siedlungen, die ftir die Unternehmen gleichzeitig einen 
Wettbewerbsnachteil bedeuten. 

Die momentan vorhandene Netzwerkinfrastruktur 
schafft damit nur in Verdichtungsraumen eine der 
Gesamtnachfrage entsprechende Versorgung - durch 
den schleppenden Netzwerkausbau an den Randern 
der Agglomerationen bzw. in gr6Berer Entfernung er-
fahrt das Land eine mehrfache "digitale Spaltung": 
Abgespalten werden zum einen agglomerationsferne 
Gemeinden bzw. innerhalb der Gemeinden randlich 

Versorgung durch Citynetze verschiedener Anbieter in Frankfurt a.M. 

Versorgung durch Citynetze verschiedener 
Anbieter in Frankfurt a.M. 

Metromedia 
Mel Woridcom 
Colt Telecom 

_ Stadlgrenze 

-- Ortsteilgrenze 

o 5 10 kin 

QueUe: Langhagen -Rohrbach 2001, S. 406 
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gelegene Quartiere, vor allem Industrie- und Gewer-
begebiete. Gerade fiir Unternehmen, aber auch fiir Pri-
vatpersonen bedeutet dies, dass sie gar keine Moglich-
keit haben, die mit der Verwendung von Datennetzen 
verbundenen Vorteile in adaquater Weise zu nutzen. 
Genauso spaltet sich auch die Wirtschaft regional auf 
und werden die Netzinhalte vor allem in den groBstad-
tisch en Zentren produziert und nicht auf dem "platten 
Land" (vgl. Zook 2004; Sternberg 2004). 

Damit ist auch klar, dass - zunachst unabhangig von den 
oben angestellten Vermutungen iiber die raumlichen 
Konsequenzen derVerbreitungmoderner IuK -Technolo-
gien - Thesen, die darauf abzielen, die Bedeutung von 
Standorten in einer globalisierten vernetzten Welt zu 
negieren, da Raum (Standorte bzw. Entfernungen) 
durch Zeit (Dbertragungszeit) ersetzt werden und so-
mit einen Bedeutungsverlust erfahren wiirde (z. B. 
Cairncross 2001), nicht zu halten sind (vgl. Sternberg 
2004). Auch die Reduktion von Raum darauf, dass er 
ein sozial konstruiertes Konstrukt sei und somit durch 
die globale Vernetzung eine Neuinterpretation erfah-
ren wiirde (z. B. Dodge/Kitchin 2001), trifft nur ansatz-
weise zu, da diese Komponente richtigerweise dar-
auf abzielt, dass sozialer Raum, der im Wesentlichen 
durch Kommunikationsprozesse konstituiert wird, 
"netzbedingten" Vedinderungen unterliegt. Fiir diese 
Kommunikationsprozesse ist eine LoslOsung von der 
physisch-materiellen Umwelt zu beobachten, die aller-
dings ihre Anfiinge mit der Einfiihrung erster Telekom-
munikationssysteme genommen und sich durch die 
modernen IUK-Technologien lediglich in der Intensitat 
verandert hat. So haben sich bspw. die Moglichkeiten 
des "networking" durch den Anschluss an die "digitale 
Gemeinschaft" fiir viele Personen deutlich verbessert 
bzw. verstarkt. 

Allerdings bleibt davon unberiihrt, dass die Standorte 
in der "realen" Welt immer noch eine Bedeutung ha-
ben, entscheiden sie doch wesentlich dariiber, ob und 
in welcher Weise an den elektronischen Welten parti-
zipiert werden kann. Auch andere Momente, die (sozi-
alen) Raum realiter konstruieren (z. B. durch die Kop-
pelung bzw. Dberlagerung der physisch-raumlichen 
Ebene mit einer Bedeutungsebene), bleiben nach wie 
vor von Belang. 

3 Neueste Entwicklungen der IuK-Technologie 

Die Verfiigbarkeit von Breitbandzugangen zum In-
ternet ist derzeit nicht nur notwendig, urn an "klas-
sischen" Angeboten teilhaben zu konnen, die das 
Internet anbietet: Hierzu gehoren neb en dem World 
Wide Web und dem E-Mail-Verkehr (die durch immer 
mehr und groBere Applets, Grafiken und Erweiterun-
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gen ebenfalls hohere Anspriiche an die Dbertragungs-
wege stellen als dies noch vor wenigen Jahren der Fall 
war) auch neue Dienstleistungen, z. B. "Video-on -de-
mand", Musikdownload (vgl. Heise Online 2005) oder 
"Voice-over-IP". Aile genannten Dienstleistungen sind 
nur dann gut fUr den Endverbraucher nutzbar, wenn 
sie iiber Breitbandanschliisse genutzt werden kon-
nen. "Voice-over-IP" stellt einen Sonderfall dar, denn 
die Sprachiibertragung iiber das Internet mit Hilfe des 
"Internetprotocol" OP) bedeutet die Integration eines 
klassischen Mediums - des Telefons - in die moder-
nen Datendienste. Die historische Trennung zwischen 
Telefon- und Datenleitungen wird damit hinfiillig 
(TecCHANNEL 2005). 

Das Problem der Standortabhangigkeit, urn die Daten-
netze nutzen zu konnen, wird noch einmal deutlicher, 
wenn man neben den herkommlichen "schnurgebun-
denen" Dbertragungswegen weitere mit einbezieht. So 
schreitet seit wenigen Jahren die Integration verschie-
dener Teilnetze in ein Gesamtnetz mit verschiedenen 
Diensten voran. MaBgeblich ist dabei die Moglichkeit, 
nicht nur von einem fixen Standort aus, sondern "mo-
bil" immer und iiberall auf die Datendienste zugreifen 
zu konnen. Somit kann man stan dig online sein, und 
das Internet konnte aufgrund dieser Tatsache auch als 
"Evernet"4 bezeichnet werden - als ein Netz also, das 
die Menschen standig umgibt. 

Seit Beginn der 1990er Jahre werden die vorhandenen 
Datenleitungen zunehmend durch drahtlose Systeme 
erganzt, die ebenfalls Moglichkeiten zur Dateniiber-
tragung bieten: An erster Stelle sind hier die seit den 
1990er Jahren kontinuierlich ausgebauten Mobilfunk-
netze zu nennen - so waren die GSMs-Netze zunachst 
nur in den Verdichtungsraumen und entlang wichtiger 
Verkehrsverbindungen verfUgbar, bevor wenige Jah-
re spater im Zuge der fortschreitenden Verbreitung 
der Handys eine flachendeckende Versorgung erreicht 
wurde. Bereits mit GSM -Handys war es beschrankt 
moglich, mobil auf das Internet zuzugreifen - E-Mail-
und WAP6-Zugange waren erst der Anfang, das "Black-
berry" -System 7 eine logische Weiterentwicklung. 

Weitere Entwicklungen in Richtung eines "mobilen 
Internets" waren zunachst die Einfiihrung von Hoch-
geschwindigkeitsiibertragungen auf die Endgerate 
(Stichworte sind hier HSCSDB und GPRS9) bzw. die 
Entwicklung neuer Standards. Derzeit wird sukzessive 
die nachste Generation des Mobilfunks in Betrieb ge-
nommen, und auch sie folgt dem Muster der GSM-Ein-
fiihrung. So sind auch die UMTSIO-Netze verschiedener 
Betreiber derzeit vor allem in den Verdichtungsraumen 
verfiigbarll (vgl. hierzu ePlus 2005; Abb. 2). 
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Abbildung 2 
Ausbau des UMTS-Netzes von ePlus in Deutschland 

" .. 
UMTS von ePlus 

Stand; 3I2OOS 

CCLR 2006 
Quell.: EPLUS 200! 

D koin UMTS vorfllgbar 

................ . •.. UMTS vorfllgbar 
100km 

QueUe: ePius 2005 

Neben UMTS bietet auch das sog. WLAN 12 die Mog-
lichkeit, von "unterwegs" auf das Internet zuzugreifen. 
Auch hier Hisst sich beobachten, dass die dazu notwen-
dige Infrastruktur zuerst in den SHidten, also den Orten 
mit der hochsten Dichte potenzieller Nutzer aufgebaut 
wird. 1m Gegensatz zu UMTS ermoglichen WLAN-"hot 
spots" allerdings nur den Netzzugang an einem spezi-
fischen Standort; ein Wechsel von einer Funkzelle zur 
nachsten, wie er in den Mobilfunknetzen ublich und 
technisch machbar ist, ist in einem WLAN nur bedingt 
moglich. Somit ist ein "hot spot" eine standortgebun-
dene Zugangsmoglichkeit fur Personen, die unterwegs 
sind: "Offering portable Internet access, hotspots pro-
vide connections to users within a limited range of an 
access point' (INTEL 2004, Hervorhebungen im Origi-
nal). 

An neuen technischen Moglichkeiten, urn tatsachlich 
uberall Zugriff auf die Hochgeschwindigkeitsdatennet-
ze zu haben, wird derzeit gearbeitet: So setzt die In-
dustrie aufWIMAXI3-Systeme, die derzeit weltweit auf-
gebaut werden. WIMAX ist im Grundsatz dem WLAN 
ahnlich, kann allerdings ein groEeres Gebiet versorgen 
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- wahrend ein WLAN-"hot spot" nur eine Reichweite 
von ca. 100 m hat, sollen WIMAX-Systeme mit jeder 
Sendestation eine drei bis 10 km groEe Zelle versorgen 
konnen. Dabei sind pro Kanal Datenubertragungsra-
ten von mehr als 40 MBitl s moglich. Mittels WIMAX 
ware es technisch moglich, auch Regionen ohne fla-
chendeckendes Breitbandnetz (z. B. landliche Regio-
nen) mit hohen Datenubertragungsraten zu versorgen, 
ohne weitere Kabel verlegen zu mussen. Allerdings 
wird WI MAX, das unter der Leitung von INTEL ent-
wickelt wird, ausdrucklich als "WMAN" bezeichnet 
- also als "Wireless Metropolitan Area Network" - und 
auch die Hauptabnehmer werden nach dem WIMAX-
Forum (2005) an anderer Stelle erwartet: "Mobile 
network deployments are expected to provide up to 
15 Mbps of capacity within a typical cell radius de-
ployment of up to three kilometers. It is expected that 
WiMAX technology will be incorporated in notebook 
computers and PDAs in 2006, allowing for urban areas 
and cities to become 'MetroZones' for portable outdoor 
broadband wireless access." (Hervorhebungen yom 
Verfasser) Als Anwendungsgebiet gelten also vor aHem 
bestehende Versorgungsliicken in Verdichtungsraumen 
sowie die Moglichkeit, durch WIMAX in groEerem Um-
fang als bisher durch WLAN innerhalb dieser Raume 
mobil und gleichzeitig "im Netz" zu sein.i4 

Wahrend die technischen Moglichkeiten der Netzwer-
ke durch Innovationen standig zunehmen, erweitern 
sich auch die Nutzungsmoglichkeiten. So ist es auch 
in GSM-Netzen moglich, den Standort eines Endgerats 
(und damit in den meisten Fallen auch den Standort 
des entsprechenden Nutzers) festzustellen. Dabei kann 
man sich die im Netz verwendeten Dbertragungsin-
formationen zunutze mach en: Da die Ortung uber die 
netzinterne Zellennummer erfolgt (vgl. Opnline 2005), 
schwankt die Genauigkeit mit der GroEe der Zelle und 
liegt zwischen 20 m (in Verdichtungsraumen mit einer 
hohen Antennendichte) und 20 km in landlichen Rau-
men 15 (vgl. z. B. WEB Fleet 2005). 

Prinzipiell bieten auch GSM-Netze durch ihre Ortungs-
moglichkeiten die Moglichkeit des Angebots sog. ,,10-
cation based services" (LBS). In UMTS-Netzen ist das 
Netz der Zellen u. a. durch die grundlegend andere 
Netzstruktur, die auf verschachtelten Zellen verschie-
dener GroEen basiert (UMTS-Report 2005), dichter, so 
dass eine prazisere Ortung moglich ist und auch ein 
verbessertes Angebot an LBS moglich wird. Fur LBS 
ergibt sich ein groEes Anwendungsspektrum: "Durch 
standortbezogene Dienste wird Mobilfunk-Kunden ein 
einfacher und komfortabler Zugang zu lokalen Infor-
mationen ermoglicht, etwa zu den nachstgelegenen 
Restaurants, Tankstellen, Taxistanden oder U-Bahn-
Stationen. Daruber hinaus hoffen Content-Provider 
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auch auf die versUirkte Nutzung mobiler Informa-
tionsdienstleistungen wie Verkehrsinfos, Stadtplane 
und Wegbeschreibungen. Eine weitere Anwendungs-
moglichkeit bietet sich im Sicherheitsbereich. Das 
klassische Szenario ist dabei die ortliche Lokalisierung 
von Notrufen, die iiber das Handy abgesetzt wurden" 
(UMTS-Report 2004). 

Gerade aus der standigen "Uberwachung" des Aufent-
haltsorts einer Person mit Handy bzw. des Standorts 
eines solchen Gerats ergeben sich weitere Anwen-
dungsfelder. So kann z. B. fUr Speditionen eine ver-
gleichsweise einfache und kostengiinstige Moglich-
keit des Flottenmanagements oder der Ortung eines 
Fahrzeugs nach einem Diebstahl geschaffen werden. 
1m Gesundheitsbereich ergeben sich Moglichkeiten 
der Uberwachung bzw. Ortung von Patienten, die z. B. 
nach einer Operation oder aufgrund einer dauerhaften 
Erkrankung der standigen medizinischen Kontrolle be-
diirfen. Neben der bereits angesprochenen Moglichkeit, 
Informationen zum aktuellen Standort zu erhalten, be-
steht fUr Firmen die Moglichkeit, ihre Werbung inner-
halb der Mobilfunknetze standortbezogen zu schalten, 
urn so z. B. auf eine nahe gelegene Filiale hinzuweisen 
oder den (potenziellen) Kunden mit Hilfe seines Gerats 
zu dieser zu fiihren. Die Nutzung solcher mobilen An-
wendungen und Geschaftsfelder wird auch als "Mobile 
Commerce" bezeichnet (Rannenberg 2005). 

Unabhangig von den Anwendungen, die auf der Basis 
neuer Ubertragungssysteme entwickelt und zur Se-
rienreife gefiihrt werden, zeigt sich nach wie vor eine 
erhebliche Abhangigkeit dieser Systeme von zwingend 
notwendiger lokaler Infrastruktur. Welche raumlichen 
Konsequenzen sich daraus ergeben, solI im Folgenden 
gezeigt werden. 

4 Raumliche Konsequenzen aktueller 
IuK-Technologien 

Bislang wurden vor allem die technischen Entwicklun-
gen der letzten Jahre dargestellt bzw. wurde gezeigt, 
welche Technologien unmittelbar vor dem flachende-
ckenden Einsatz stehen. Gleichzeitig wurden auch die 
damit verbundenen Anwendungsgebiete grob vorge-
stellt. In diesem Abschnitt sol1en nun die Konsequen-
zen, die sich daraus in raumlicher Hinsicht ergeben, 
aufgezeigt werden. 

Zunachst sind zwei grundsatzliche Kategorien zu un-
terscheiden, nach denen sich die Folgen der Ausbrei-
tung moderner luK-Technologien, die als Medien zum 
Informations- und Wissensaustausch gleichsam das 
Riickgrat der Informationsgesellschaft bilden, erfassen 
lassen: 
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• Aus der (Nicht-)Verfiigbarkeit an Zugangsmoglich-
keiten zu den verschiedenen oben beschriebenen 
Teilnetzen ergeben sich unmittelbare raumstruktu-
relle Wirkungen, da sie die Standortwahl zahlreicher 
Unternehmen mitbestimmt, die unmittelbar auf 
einen Netzzugang angewiesen sind. Betroffen sind 
also einerseits Unternehmen, die eigene Inhalte im 
Netz anbieten, dieses fiir netzbasierte Teamarbeit 
nutzen, oder Unternehmen, deren Kommunikation 
zu groBen Teilen iiber Datennetze abgewickelt wird, 
v. a. mittels E-Mail. 

• AuBerdem ergeben sich mittelbare raumliche Kon-
sequenzen. Diese betreffen vor allem solche Un-
ternehmen, die z. B. auf andere Dienstleister ange-
wiesen sind, die wiederum eine hohe Netzaffinitat 
haben (dies kann bspw. ein produzierendes Unter-
nehmen sein, das eine Werbeagentur/einen Web-
designer zur Homepage-Gestaltung benotigt). Auf 
der alltagsweltlichen Ebene gehoren zu den mittel-
baren raumlichen Wirkungen der luK-Technologien 
all jene Folgen, die sich aus der Benutzung dieser 
Technologien ergeben. Dies konnen z.B. die Umlei-
tung von Absatzbeziehungen (vom herkommlichen 
Einzelhandel zum Onlineshopping) oder die gezielte 
Umlenkung von Kunden zu bestimmten Geschaften 
mittels "LBS" sein. 

Allerdings ist es kaum moglich, die Folgen genau nach-
zuvollziehen, die die zunehmende Vernetzung im phy-
sisch-raumlichen Sinn mit all ihren Wirkungsebenen 
hat. Dabei liegen die Probleme in verschiedenen Berei-
chen: 

Erstens ist es schwierig, tiberhaupt zu erfassen, wo es 
welche Zugangsmoglichkeiten gibt, urn an der Infor-
mationsgesellschaft teilzuhaben. Gerade die Hochge-
schwindigkeitsverbindungen, die die hochrangigen 
Zentren miteinander verbinden, sind schwer auszu-
machen, da sie von Firmen betrieben werden, deren 
groBtes Kapital eben diese Leitungen darstellen. Dem-
entsprechend sensibel gehen sie mit Angaben iiber die 
eigene Technik urn. Ein weiteres Problem ergibt sich 
daraus, dass viele Anbieter von Telekommunikations-
netzen selbst nur eingeschrankt tiber eigene Leitungen 
verfiigen, sondern diese bei anderen Gesellschaften 
(in Deutschland z.B. bei der Deutschen Telekom) an-
mieten und dann sog. "VPN" 16 betreiben. Die Moglich-
keit, iiber beantragte Lizenzen zu rekonstruieren, wie 
die grobe Netzstruktur in Deutschland aussieht, be-
steht ebenfalls nicht mehr, da die Lizenzpflicht Ende 
2003 aufgehoben wurde (vgl. Langhagen-Rohrbach 
2005). Aktuelle Karten, die die Netzwerkinfrastruktur 
in Deutschland unternehmensiibergreifend detailliert 
abbilden, gibt es nichtY 
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Zweitens ist es derzeit noch leichter, die Verbreitung 
der Zugangsmoglichkeiten zum "mobilen Internet" 
zu erfassen: Die Verteilung von WLAN-"Hotspots" 
kann auf den Homepages der verschiedenen Anbie-
ter (i. d. R. sind dies Mobilfunkanbieter) nachvollzogen 
werden. Ahnlich einfach kann kartographisch autbe-
reitet werden, wo bereits das UMTS-Netz verfiigbar ist 
- hier existieren bei den jeweiligen Netzwerkanbietern 
Listen mit den bereits angeschlossenen Kommunen 
(Abb.2 zeigt dies am Beispiel von ePlus). Allerdings 
wird die Erfassung hier mit dem Reifegrad der Systeme 
schwieriger: So ist zwar das GSM-Netz in Deutschland 
fHichendeckend ausgebaut, aber es gibt keine Informa-
tionen dariiber, wo in dies en Netzen Versorgungsliicken 
zur Nutzung von Erweiterungen wie HSCSD oder GPRS 
bestehen, die ihrerseits eine technische Voraussetzung 
zur Nutzung des mob Ben Internets mit Endgeraten der 
zweiten Mobilfunkgeneration darstellen. 

Und drittens gibt es zahlreiche Ansatze zu versuchen, 
die Nutzung der Internet-Dienste zu erfassen. So ver-
suchten z. B. Dodge/Shiode (2000) mit Hilfe der IP-
Adressen Riickschliisse auf die Standorte der Besitzer 
dieser fiir den Betrieb des Internet wichtigen Ressour-
ce zu ziehen. Andere wie z. B. Sternberg/Krymalowski 
(2002) bzw. Sternberg (2004) oder Langhagen-Rohr-
bach (2002) versuchen mit Hilfe der Adressen der 
Eigentiimer von Domain-Namen (z.B. "de") Riick-
schliisse auf die Nutzungsintensitat des Internets zu 
schlieBen - diese ist hier als eine Angebotsintensitat zu 
verstehen, wobei davon ausgegangen wird, dass eine 
Internet-Domain stets auch mit einem Inhaltsangebot 
im Netz verbunden ist. Urn sich dieser Art der Internet-
nutzung zu nahern, werden verschiedene Ansatze ge-
wahlt. Wahrend Langhagen-Rohrbach (2002) versucht, 
die raumliche Diffusion der Domain-Nutzung als In-
novationsprozess nachzuzeichnen, setzen Sternberg/ 
Krymalowski (2002) bzw. Sternberg (2004) allein auf die 
raumliche Verteilung der Domains, die sie als Indikator 
der Content-Produktion betrachten: Entsprechend der 
Hypothese der "economic geography of talent" nach 
Florida (2002) sind Regionen mit einer hohen Domain-
dichte auch Regionen mit einem besonders hohen Be-
satz an hoch qualifizierten und jungen Menschen, die 
gegeniiber Innovationen offen sind. Fiir die USA kann 
Florida - nach Sternberg (2004) - mit seiner Hypothese 
die raumliche Konzentration von Kreativitat und Talent 
in den verdichteten Raumen erklaren. Es ist anzuneh-
men, dass die offene, kreative und talentierte Stadtbe-
volkerung auch eine groBe Internetaffinitat entwickelt 
hat, so dass eine in den Stadten beobachtete hohe Nut-
zungsintensitat des Internet durch die dortige Bevolke-
rung und deren Qualifikation zu erklaren ware. 
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Auch die von EMNID (2002, 2003, 2004) herausgegebe-
nen " (N)Onliner Atlanten" versuchen, die Nutzung des 
Internets in ihrer Struktur zu durchleuchten: Die Er-
gebnisse der jahrlich durchgefiihrten Untersuchungen 
stiitzen die These Sternbergs, nach der vor aHem hoch 
qualifizierte Stadtbewohner in den Netzen unterwegs 
sind (vgl. dazu auch Langhagen-Rohrbach 2004, S. 72), 
denn der Anteil der Internetnutzer nimmt bei hoheren 
Bildungsabschliissen, bei hoheren Nettoeinkommen 
und mit der GroBe der Wohnsitzgemeinde zu. 

Dieser Ansatz korrespondiert auch mit dem von Lang-
hagen-Rohrbach (2002) dargestellten Diffusionspro-
zess der Domainnutzung als Indikator fiir die Inter-
netnutzung, denn diese hatte sich dann - ausgehend 
von den urbanen Eliten - zunachst in anderen Zentren 
(Nachbarschaftseffekt) und dann der Zentrenhierar-
chie folgend (Hierarchieeffekt) ausgebreitet. 

Versucht man, die genannten Tendenzen zusammen-
zufassen, so wird deutlich, dass sich durch moderne 
IuK -Technologien, als Grundlage einer modernen In-
formationsgesellschaft verstanden, erhebliche raum-
liche Konsequenzen ergeben. Zum einen wirken die 
Zugangsmoglichkeiten zu den Technologien - und 
somit zu den wichtigen Informationen, die in einer 
Informationsgesellschaft ein wertvolles und vor allem 
wesentliches Gut darstellen - stark konzentrierend. 
Wirtschaftliche Aktivitaten werden mehr noch als bis-
her an zentralen Standorten mit hoher Netzverfiigbar-
keit konzentriert - die urspriinglich als These formu-
lierte Annahme, nach der die ubiquitare Verfiigbarkeit 
zu einem neuen Standortgefiige fiihren wiirde, kann 
daher als nieht zutreffend verworfen werden. Da der 
Netzausbau der Online-Anbieter nachfrageorientiert 
erfolgt, kann eine vor Ort vorhandene gut ausgebaute 
Netzinfrastruktur gleichzeitig als Indikator fiir eine ak-
tive lokale / regionale Wirtschaft gelten. 

Betrachtet man die unmittelbaren Folgen der Ausbrei-
tung moderner IuK-Technologien als Zugangsmoglich-
keit zu Informationen, so kann festgehalten werden, 
dass die Zugangsmoglichkeiten vorhandene disparita-
re Strukturen reproduzieren - Entwicklungsunterschie-
de zwischen Regionen werden durch die Verfiigbarkeit 
der IuK -Technologien eher verstarkt denn verringert. 
Insgesamt bilden die verschiedenen Netzwerke des In-
ternets, seien sie nun standortgebundenen oder draht-
los verfiigbar, ein wichtiges Agens zur Ausbildung einer 
in Metropol(region)en verankerten Informationsgesell-
schaft. Diese wird sich, wenn sich die bis dato erkenn-
baren Ausbreitungstendenzen im globalen MaBstab 
fortsetzen, allerdings auf die hochentwickelten Nati-
onen beschranken, wahrend kaum damit zu rechnen 
sein diirfte, dass Entwicklungsnationen absehbar zu 
stark vernetzten Regionen werden. 
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Somit ergeben sich mehrere "digital divides": 
• Die Angebotsstruktur innerhalb der hoch entwi-

ckelten Nationen trennt innerhalb derselben die 
Zentren von der Peripherie. Mit einer tatsachlichen 
ubiquitaren Verfiigbarkeit des "Netzes der Netze" 
darf nicht gerechnet werden. IS Abgesehen von den 
sozialen Hiirden fehlen somit auch die technischen 
Voraussetzungen fUr den flachendeckenden Einsatz 
aller Formen von Tele-/Heim- oder mobiler netzge-
stiitzter Arbeit. 

• Weniger entwickelte Nationen im WeltmaBstab wer-
den zur "digitalen Peripherie". 

• Nicht aIle Bevolkerungsgruppen haben gleicher-
maBen an den Annehmlichkeiten der Netznutzung 
teil, so dass das Internet auch zu einer Spaltung der 
BevOlkerung fiihrt und Gruppen, die das Netz nicht 
nutzen konnen (z. B. aus finanziellen Griinden) oder 
wollen (z. B. altere Menschen), marginalisiert und 
von einem der wichtigsten Medien der Informa-
tionsgesellschaft ausschlieBt (vgl. z. B. Kruger 2004; 
Graham 2004). 

Aus diesen Entwicklungen folgert Castells (2001, 
S. 240-241) eine sich ergebende Dualitat zwischen dem 
"space of flows", der hautpsachlich okonomisch bes-
timmt ist, und den "realen Welten", mithin dem "space 
of places": "Emerging from the oppostion between 
the space of flows and the space of places: the space 
of flows that links places at a distance on the basis of 
their market value, their social selection and their in-
frastructural superiority; the space of places that iso-
lates people in their neighbourhoods as a result of their 
diminished chances to access a better locality (because 
of price barriers), as well as the globality (because of 
lock of adequate connectivity)." Die Wechselwirkungen 
zwischen "space of flows" und "space of places" zeigt 
Abbildung 3 noch einmal exemplarisch. 

5 Raumplanung und IuK-Technologien 

"For instance it appears obvious that advanced tele-
communications would make the location of offices 
ubiquitous, thus enabling corporate headquarters to 
quit expensive, congested, and unpleasant central 
business districts for custom-made sites in beauti-
ful spots around the world" (Castells 1996, S. 376 f.) 
- Castells erarbeitete diese Zukunftsvision zu Beginn 
des Internetzeitalters, das die bisherige Kulmination 
medialer Vernetzung darstellt. AIlerdings hat sich in 
dem mittlerweile verstrichenen Iahrzehnt gezeigt, dass 
die erwarteten Dekonzentrationstendenzen trotz der 
VerfUgbarkeit zahlreicher Netzwerke (Internet, Mo-
biltelefonie etc.) und deren fortschreitender Integra-
tion nicht eingetreten sind. Mit ein Grund dafiir diirfte 
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Abbildung 3 . 
Verbindung zwischen dem "space of flows" und dem "space of 
places" 

o 
CJ 
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SPACE OF PLACES 

Quelle: Kellerman 2002, S. 183 
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sein, dass die soziale Komponente von raumlich kon-
zentriert arbeiteten Menschen bzw. die so entstehen-
de "social connectivity" in ihrer Bedeutung fUr einen 
Standort stark unterschatzt wurde (vgl. Sassen 2004, 
S.196). Ahnliches diirfte auch fUr den Reprasenta-
tionswillen groBer Unternehmen gelten, der in den mo-
dernen "Kathedralen" der Metropolen seinen Ausdruck 
findet. Weiterhin wurde durch die Deregulierung des 
Telekommunikationsmarkts gerade kein Wettbewerb 
in der Flache erreicht - statt dessen konzentrieren sich 
die Unternehmen dieses Markts auf die umsatzstarken 
Zentren. 

Nichtsdestotrotz ergeben sich aus den Netzen als wich-
tigen Grundlagen der Informationsgesellschaft und ih-
rer Nutzung raumliche Wirkungen, die der Steuerung 
- mithin also der raumlichen Planung - bediirfen. 
Dabei ist die Grundlage der folgenden Ausfiihrun-
gen das Leitbild einer "nachhaltigen Entwicklung", 
das z. B. im Europaischen Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) von 1999 als eines der Hauptziele der Raum-
entwicklung in Europa benannt wurde. Weitere Ziele 
auf europaischer Ebene sind u. a. eine polyzentrische 
Raumentwicklung sowie - etwas abseits des Blicks der 
Raumplanung - die Forderung der Strukturfonds der 
EU, die zwar keine Organe einer (nicht existierenden) 
europaischen Raumplanung sind, wohl aber groBe 
Raumwirksamkeit entfalten. Aile genannten Bereiche 
sind im weitesten Sinne der Regionalpolitik zuzuord-
nen, die vielerorts mit der Raumplanung einhergeht, 
so dass hier sowohl regionalpolitische wie planerische 
Implikationen behandelt werden sollen. 
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Zunachst ist festzustellen, dass moderne IuK -Tech-
nologien Tendenzen zur Zentralisierung verstarken, 
so dass bestehende Disparitaten nicht verringert, 
sondern im Sinne der oben dargestellten "Konzentra-
tionshypothese" vergroBert werden. Damit stehen die 
IuK-Technologien mit ihren Wirkungen in Opposition 
zu den Hauptzielen der Raumordnung in Deutschland 
und Europa, die stets auf den Ausgleich regionaler Dis-
paritaten gerichtet waren. 

Diese Zentralisierungstendenzen an sich werden der-
zeit in Deutschland von anderen Prozessen iiberlagert, 
die sie noch verstarken: 
• Durch die anhaltende Rezession in Deutschland ist 

es in zahlreichen StMten zu einem Uberangebot an 
modernen Biiroflachen gekommen. Gerade die ho-
hen Leerstandsquoten (in Frankfurt derzeit ca. 18 %, 
vgl. DEGI 2005) illustrieren die mangelnde Nachfra-
ge nach diesen Flachen. Der in der Folge entstande-
ne Preisverfall hat dazu gefiihrt, dass Unternehmen 
vermehrt iiber einen Umzug zuriick in die urbanen 
Zentren nachdenken, da diese Lagen mittlerweile 
so giinstig sind wie vor wenigen Iahren suburbane 
Quartiere oder Biiroflachen der "edge cities". Damit 
werden die zunachst zu beobachtenden Dezentra-
lisierungstendenzen in den Unternehmen, die die 
Auslagerung der sog. "back office"-Bereiche mit sich 
brachten, konterkariert. 

• Die aktuelle Bevolkerungsentwicklung in Deutsch-
land weist daraufhin, dass sich die Einwohnerzahl in 
den kommenden ca. 15 bis 35 Iahren deutlich redu-
zieren wird. Der Bevolkerungsabnahme, verursacht 
durch eine seit Iahrzehnten niedrige Geburtenrate, 
stehen dabei Wanderungsprozesse gegeniiber, die 
das Schrumpfen in bestimmten Gebieten verstarken 
konnen. GroBraumig deutet viel darauf hin, dass die 
Wanderungen vor allem aus den peripheren Regio-
nen in die Agglomerationen gerichtet sein werden -
viele dieser Wanderungen sind berufsbedingt, da die 
Beschaftigungsmoglichkeiten in den Verdichtungs-
raumen besser sind als in den landlichen Raumen. 
Als besonders "wanderungsfreudig" diirfen junge 
Menschen gelten, die auf der Suche nach Qualifi-
kationsmoglichkeiten sind (z. B. durch ein Studium) 
oder einer hochqualifizierten Tatigkeit nachgehen 
bzw. nachgehen wollen. Unternehmen, die ent-
sprechende Beschaftigungen anbieten, sind in den 
hochrangigen Zentren angesiedelt und in hohem 
MaB auf die dort vorhandenen Kommunikations-
moglichkeiten angewiesen, so dass deren Existenz 
indirekt zu einer erhohten Konzentration an Unter-
nehmen und an hochqualifizierten Beschaftigten in 
diesen Zentren und einem "Leerlaufen" peripherer 
Regionen fiihrt. 
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• Wenn in landlichen Raumen die Beschaftigungs-
moglichkeiten fehlen und die Menschen abwan-
dern, ist grundsatzlich zu iiberlegen, wie kiinftig 
mit Strukturprogrammen verfahren werden solI. Es 
stellt sich die Frage, ob und wie weit die Unterstiit-
zung von durch Abwanderung gekennzeichneten 
Raumen zu Lasten der Gesellschaft insgesamt zu 
rechtfertigen ist, wenn darunter die Wettbewerbs-
fahigkeit anderer Regionen leidet. Gerade in dies em 
Zusammenhang ist zu iiberlegen, ob nicht eine be-
wusste Raumung solcher Regionen diskutiert wer-
den sollte, die von einem besonders drastischen 
BevOlkerungsriickgang gekennzeichnet sind - und 
darur einen Wertausgleich zu erstatten bzw. Ersatz 
in den Verdichtungsraumen zu schaffen. Eine sol-
che gewollte Konzentration der BevOlkerung wiirde 
auch den Zugang der Menschen zu den verschie-
densten Infrastrukturangeboten erleichtern. Zudem 
bestiinde die Moglichkeit, groBflachige Schutzge-
biete einzurichten, in denen zum einen naturnahe 
Flora und Fauna eine Chance hatten und die zum 
anderen einen Ausgleich fiir die dann entsprechend 
hoher belasteten Verdichtungsraume darstellen 
wiirden. Innerhalb der Schutzgebiete (die Z. B. als 
Nationalparks ausgewiesen werden konnten), ware 
es moglich, solche Landschaften, die besonders ty-
pische Strukturen des Wirtschaftens reprasentieren, 
von "Kulturlandschaftspflegern" erhalten zu lassen. 
Auf diese Weise konnte historisches Erbe bewahrt 
werden und gleichzeitig eine insgesamt nachhaltige 
Entwicklung realisiert werden. 

• Mit am wesentlichsten sind die Veranderungen, die 
sich im alltagsweltlichen Handeln der Menschen er-
geben und kaum abschatzbar sind - allerdings ist 
der groBte Einfluss auch hier innerhalb der Verdich-
tungsraume zu erwarten. Friihere Untersuchungen 
haben gezeigt, dass die Nutzung von Online-Diens-
ten kaum dazu fiihrt, dass Menschen weniger mo-
bil sind (vgl. z.B. Plaut 2004, S. 164 f.), so dass auch 
durch die Kreation des "Evernet" nicht damit zu 
rechnen sein diirfte, dass der Stellenwert der Mobi-
litat abnimmt. Allerdings ist es denkbar, dass diese 
sich verandert, dass also durch die Informationen, 
auf die mobil zugegriffen werden kann, andere Ziele 
angesteuert werden. Dies hatte eine Verlagerung der 
Verkehrsstrome - unabhangig vom benutzten Ver-
kehrsmittel - zur Folge. Gleichzeitig konnte es dazu 
kommen, dass sich auf der Grundlage der "LBS" Ver-
schiebungen in den Zielen ergeben, die von (poten-
ziellen) Kunden angesteuert werden. Dabei kann die 
Starke eines Einzelhandelsstandorts mit dariiber ent-
scheiden, wie sich dieser kiinftig entwickeln wird, da 
mit den verrugbaren Finanzmitteln auch bestimmt 
ist, ob die "LBS" fiir ein Unternehmen nutzbar sind 
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oder nicht. Dennoch darf nicht iibersehen werden, 
dass das seit numehr rd. zehn Iahren verfiigbare On-
line-Shopping nicht wie in einigen Szenarien ange-
nommen zum Aussterbern der Innenstadte gefilhrt 
hat. Denn nicht aIle Produkte und Leistungen lassen 
sich "virtualisieren" bzw. mit virtu ellen Hilfsmitteln 
besser verkaufen. 

• Man sollte indes nicht annehmen, dass ubiquitar 
verfilgbare Zugangsmoglichkeiten zu IuK -Technolo-
gien in der Lage waren, die disparitare Entwicklung 
zu entscharfen oder den Wegfall (sozialer) Infrastruk-
tur zu kompensieren. Ein Beispiel ist hier die medi-
zinische Versorgung: Es konnen zwar verschiedene 
Krankheiten per "Telemedizin" von einem Arzt dia-
gnostiziert und behandelt werden und es ware auch 
moglich, Patienten in kritischen Stadien "online" zu 
iiberwachen, aber eine schnelle Notfallversorgung 
ware nach wie vor nur durch die unmittelbare Ver-
fiigbarkeit materieller und personeller Infrastruktur 
zu gewahrleisten (Notarzte, Sanitater, Notarztwagen, 
Krankenhauser etc.). 

• In der Arbeitswelt stehen ebenfalls Veranderungen 
an, da die immerwahrende Erreichbarkeit noch fle-
xiblere Organisationsformen innerhalb der Unter-
nehmen ermoglichen wird. Diese werden sich auch 
im alltaglichen Handeln der Angestellten und ihren 
raumbezogenen Handlungen niederschlagen. 

Die hier dargestellten Wirkkreise der zunehmenden 
Vernetzung mittels der IuK -Technologien stellen insge-
samt eine Herausforderung filr die Raumplanung dar. 
Allerdings wirken die IuK-Technologien konzentra-
tionsfOrdernd und somit gegen die der Raumplanung 
durch einschlagige Gesetze "auferlegten" Ziele und 
Leitbilder, die auf Ausgleich und Dekonzentration aus-
gelegt sind. Damit entsteht filr die Raumplanung ein 
dauernder Konflikt, der sie zwischen zwei Pole stellt: 
Der konzentrierend wirkenden IuK-Technologie steht 
die Raumplanung gegeniiber, die Polyzentralitat und 
einen in der Flache gleichen Entwicklungsstand aller 
Teilraume unterstiitzen solI. Bereits seit langerem meh-
ren sich die Stimmen, die nach der intensiven Forde-
rung der peripheren Regionen nun die Unterstiitzung 
der Metropolregionen fordern, da diese finanzielle Hil-
fen fiir weniger gut entwickelte Regionen erst moglich 
machen wiirden (vgl. z.B. Zimmermann 2003,2004). 

Insgesamt fraglich ist damit kiinftig die Entwicklung 
peripherer Raume. Begreift man die Informationsge-
sellschaft als eine primar urbane Gesellschaft, stellt 
sich die Frage nach der Zukunft der nicht-urbanen 
Teilraume. Beantwortet man diese Frage vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen Akzente in der 
Raumplanung, so kann die Antwort nur lauten, dass 
weiterhin die massive Unterstiitzung dieser Teilraume 
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durchgefiihrt werden muss, da diese dieselbe Produk-
tivitat und denselben Entwicklungsstand wie Verdich-
tungsraume erreichen sollen. Gerade vor dem Hinter-
grund, dass vieles dafiir spricht, dass die peripheren 
Regionen weniger aufholen, sondern eher weiter zu-
riickfallen diirften, ist zu iiberlegen, wie politische 
Rahmenbedingungen an die Realitat angepasst werden 
konnen. Hier ist die Raumplanung zu neuen Vorschla-
gen aufgefordert, wie die Raumstruktur Deutschlands 
(ggf. auch Europas) auszusehen hat, auch urn die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen an die aktuellen Ent-
wicklungen anzupassen. 

Folgende Fragen sind auf der Basis der hier geschilder-
ten kiinftigen Entwicklungen vorrangig zu beantworten 
- und zwar von Planung und Politik gleichermaEen: 
• Eine Informationsgesellschaft ist eine in hochstem 

MaE auf urbane Strukturen aufbauende Gesellschaft 
- wie solI in dies em Zusammenhang mit den nicht-
urbanen (ruralen) Teilraumen umgegangen werden? 

• 1st unter dies en Voraussetzungen (hohe Standortab-
hiingigkeit von derVerfilgbarkeit der IuK-Dienste bei 
den Unternehmen, entsprechende Nachfrage nach 
dies en Diensten durch Privatpersonen) ein Leitbild 
noch zu halten, das auf eine raumlich ausgeglichene 
Entwicklung zielt? 

• Wie kann in einer urbanen Gesellschaft eine nach-
haltige Entwicklung umgesetzt werden, so dass auch 
kiinftige Generationen eine Chance auf ahnliche Le-
bensbedingungen haben? 

• Welche neuen Ungleichgewichte konnen durch die 
Einfilhrung neuer drahtloser Netze entstehen und 
wie ist mit dies en umzugehen? Wie miissen sie in 
ein neu zu schaffendes raumliches Leitbild integriert 
werden? 

• Wie konnen die "digitalen divides" auch im sozialen 
Bereich iiberwunden werden? Welche Rolle spielt 
die raumliche Komponente dabei? 

Unabhangig davon ist aber auch zu fragen, ob die 
Raumplanung mit ihren heutigen Instrumenten und 
Organisationsformen iiberhaupt in der Lage ist, der In-
formationsgesellschaft entsprechende raumliche Struk-
turen zu schaffen. Zusammen mit den Vorschlagen fiir 
ein neues Gesamtleitbild der raumlichen Entwicklung 
sollten auch neue Organisationsformen in der Planung 
eingefiihrt und neue, der Sachlage angemessene In-
strumente geschaffen werden. Vorschlage fiir solche 
Veranderungen liegen bereits vor (vgl. z. B. Dahm et al. 
2004) und auch die Vorschlage in Benz et al. (2004) zie-
len in eine ahnliche Richtung, zumal hier auch auf die 
Bedeutung der IuK-Technologie hingewiesen wird. 
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Die in den letzten Jahren eingeflihrten IuK-Technolo-
gien haben enorme Wirkungen auf das soziale Leben 
und die Arbeitswelt gehabt bzw. werden diese weiter 
vedindern. Das "Evernet", das sich langsam aber sicher 
weiter durchsetzen wird, ist indes nicht als "doppel-
plusgut" zu bezeichnen, da es zahlreiche Moglichkeiten 
bietet, die einer freien und demokratisch strukturierten 
Gesellschaft entgegenlaufen: Zum einen ist das Netz 
ein Mittel sozialer Exklusion, da nicht aIle Btirgerinnen 
und Btirger gleichermaBen daran teilnehmen (konnen). 
Andererseits bietet die zunehmende Vernetzung des 
Alltags viel Potenzial, die Gesellschaft in einen Ober-
wachungsstaat Orwell'scher Pragung zu verwandeln 
- angefangen bei den "Handyfindern" der Mobilfunk-
betreiber tiber Moglichkeiten der online tibertragenen 
und in Datenbanken archivierten Konsumgewohnhei-
ten Einzelner bis hin zur direkten Oberwachung der Be-
wegungen von Individuen. In Zusammenhang mit den 
hier angerissenen raumlichen Konsequenzen, die nur 
einen Ausschnitt der Gesamtwirkungen des "Evernet" 
zeigen, ist es notwendig, nicht nur in den politischen 
Spharen, sondern mit allen Gesellschaftsgruppen dar-
tiber zu debattieren, wie die ktinftige Gesellschaft aus-
sehen soIl und welche Stellung dem Individuum in die-
ser Gesellschaft zukommen solI. 

Anmerkungen 
(1) 

Informations- und Kommunikationstechnologien 

(2) 
Der Argumentation von Kellermann (2002, S. 11-15) folgend ist 
hier nicht von einer "Wissensgesellschaft" die Rede, sondern 
von einer "Informationsgesellschaft", die in hohem MaB von 
Information abhangig ist und in der Informationen ein eigenes 
wertvolles Wirtschaftsgut darstellen - letztlich sind es diese "Pro-
dukte" bzw. der Handel mit ihnen in einer vernetzten Welt, die 
die heutige globalisierte Okonomie und Gesellschaft treffend 
beschreiben und die die wesentlichen Handelsbeziehungen am 
Leben erhalten. In dieser Gesellschaft spielt selbstverstandlich 
auch "Wissen" eine Rolle - allerdings ist dieses - basierend auf 
den angebotenen Informationen - eine Qualifikation, die liber 
den sozialen Auf- oder Abstieg in der "Informationsgesellschaft" 
entscheiden kann. 

(3) 

Digital Subscriber Line - Breitbandanschluss, der vorhandene 
Telefonkabel (i. d. R. Kupferkabel) nutzt 

(4) 
"The term Evernet has been used to describe the convergence of 
wireless, broadband, and Internet telephony technologies that 
will result in the ability to be continuously connected to the Web 
anywhere using virtually any information device" (TechTarget. 
com 2005). 
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(5) 

Global System for Mobile Communication, sog. zweite Genera-
tion des Mobilfunks nach dem analogen Mobilfunk der ersten 
Generation. Die maximale Bandbreite liegt im Bereich alterer 
Analogmodems mit max. 14,4 kBitls. 

(6) 

Wireless Application Protocol 

(7) 

"Blackberry" ist eine Technologie, die in Mobiltelefonen ein-
gesetzt wird, um auf das normale E-Mail-Account eingehende 
Nachrichten sofort auf das Mobiltelefon weiterzuleiten. Damit 
wird E-Mail liberall und in Echtzeit verfligbar. 

(8) 
High Speed Circuit Switched Data, Hochgeschwindigkeitserwei-
terung flir GSM-Netz mit Datenlibertragungsraten von bis zu 
57,6 kBitls (entspricht in etwa ISDN-Geschwindigkeit) 

(9) 

General Packet Radio Service, Hochgeschwindigkeitserweiterung 
flir GSM-Netz mit Datenlibertragungsraten von bis zu 115 kBit/s 
(entspricht etwa der Bandbreite bei ISDN mit Kanalblindelung) 

(10) 

Universal Mobile Telecommunications System - dritte Mobil-
funk-Generation mit Datenlibertragungsraten von bis zu ca. 
400 kBit/s (ca. 6-fache ISDN-Geschwindigkeit) 

(11) 

Diese Netzstruktur ist wesentlich durch die mit der Lizenzver-
gabe verbundene Auflage verbunden, nach der drei (Stich tag 
31.12.2003) bzw. flinf Jahre nach Lizenzvergabe (31.12.2005) 25 
bzw. 50 % der Bevolkerung mit dem betreffenden Netz versorgt 
sein muss ten. 

(12) 

Wireless LAN (local area network), drahtloses Internet mit dem 
innerhalb eines sog. "hot spots" Datenlibertragungsraten von 
mehr als 100 MBitls erreicht werden kiinnen 

(13) 

Worldwide Interoperability of Microwave Access 

(14) 

Ais weiteres Anwendungsgebiet nennt INTEL die Moglichkeit, 
mittels WIMAX Internetzugangsdienste in "emerging countries" 
aufzubauen, da die ErschlieBungskosten erheblich niedriger sei-
en als bei Verwendung herkommlicher kabelgebundener Tech-
nik. 

(15) 
Zur prazisen Ortung wurden entsprechende Gerate bislang durch 
einen GPS-Empfanger erganzt. 

(16) 
Virtual Private Network 

(17) 

Dabei ist einzuraumen, dass es Karten einzelner Unternehmen 
gibt, mit denen diese ihre eigene Netzinfrastruktur vorstellen. 
Karten, die die Netze mehrerer (oder aller) in Deutschland oder 
in anderen europaischen Nationen tatigen IuK-Anbieter zusam-
menfassend darstellen wlirden, gibt es nicht. 
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(18) 
Das UMTS-Netz sieht auf der hochsten Ebene eine Mobilfunk-
Zelle aufWeltgroBe vor, die mittels Satelliten die Kommunikation 
an jedem Ort und zu jeder Zeit sicherstellen soil. Ob diese Zelle 
realisiert wird, ist indes fraglich. 
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