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Kurzfassung 

In dem Beitrag werden raumliche Ordnungskonzepte zur Steuerung der Umsetzung des 
quantitativen Anpassungsbedarfs wohnortnaher soziałer Infrastruktur entwickelt. Ziei die
ser Konzepte ist es, die im Sinne einer flachendeckend gleichwertigen Versorgung ktinftig 
sinnvolle Verteilung der Einrichtungen abzubilden. Grundlage bilden ein Verfahren zur 
Abschatzung quantitativer Anpassungsbedarfe auf Stadtteilebene sowie die Anwendung 
eines Kriterienbtindels zur Wahl der Anpassungsstandorte; beides wurde eigens daftir erar
beitet. Einleitend wird ein Oberblick liber aktuelle Tendenzen hinsichtlich quantitativer 
und qualitativer Bedarfs(-struktur-)veranderungen bei der sozialen Infrastruktur sowie de
ren Folgen gegeben. 

Abstract 

This article develops a number of spatial-order concepts designed to steer the 
implementation of the quantitative adjustments that need to be made to the provision of 
social infrastructure close to where the users of these facilities live. Aga inst the background of 
the aim to provide parity of provision throughout the entire territory, the aim of these 
concepts is show how such facilities might best be distributed in terms of location in the 
future. These concepts are based on a customised procedure for gauging the need for quanti
tative adjustments at the sub-urban level and on the application of a set of criteria to be used 
in selecting suitable locations for adjustment. The article begins by presenting an overview of 
current trends which can be detected in current (structural) changes in the quantitative and 
qualitative demand for social infrastructure, and by considering the implications these 
entail. 

Schrumpfungsprozesse, insbesondere der demo
graphische Wandei, stellen die Verantwortlichen in 
Stadten vor ungekannte Herausforderungen - so auch 
im Feld der sozialen Infrastruktur. Hier gilt es, auf die 
Bedarfsveranderungen im Spannungsfeld enger finan
zieller Handlungsspielraume und bestehendem Ver
sorgungsauftrag zu reagieren. Bislang gibt es keine er
probten und allgemein angewandten Konzepte und 
Vorgehensweisen, urn den Anpassungsnotwendigkei
ten zu entsprechen und den betroffenen Stadten damit 
eine positive Entwicklungsvoraussetzung zu sichern. 

An dieser Stelle kntipft der vorliegende Beitrag an. 
Exemplarisch ftir die Seestadt Bremerhaven wird ftir 
die wohnortnahen sozialen Infrastruktureinrichtun
gen Kindergarten und Altenpflegeheime ein Ansatz zur 
Steuerung der raumlichen Anpassungsnotwendig
keiten an quantitative Angebotsveranderungen ent
wickelt. Damit kann isoliertem Verhalten von Einrich
tungstragern entgegengewirkt werden - zugunsten 
einer Angebotsanpassung im Sinne des gesamtraumli
chen Optimums. 
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1 Auswirkungen stadtischer Schrumpfung auf
soziale Infrastruktureinrichtungen - das
Beispiel Kindergarten und Altenpflegeheime

1.1 Bedarfsveranderungen

Bedarf und Struktur an Betreuungsplatzen in Kinder
garten und Altenpflegeheimen werden sich im Kontext
demographischer Schrumpfung entscheidend veran
dern. Auf Grundlage der mittleren Variante der 10. ko
ordinierten Bevolkerungsvorausberechnung des Sta
tistischen Bundesamtes konnen fur Deutschland
folgende Entwicklungstendenzen des kilnftigen Be
darfs festgehalten werden:

Im Zeitraum 2002 bis 20151 wird

• die Zahl der Kindergartenkinder urn rund 11 % sin
ken und entsprechend der Bedarf an Betreuungs
platzen zuruckgehen, was kurz- bis mittelfristig zu
einem Kapazitatsabbau fuhren muss;

• der Bedarf an Betreuungsplatzen in Altenpflegehei
men urn rund 41 % steigen und zu einem Kapazitats
ausbau fiihren.

In Bezug auf die kunftige Bedarfsentwicklung beider
Einrichtungstypen ist darauf hinzuweisen, dass paral
lel ablaufende gesellschaftliche Veranderungsprozesse
wesentlichen Einfluss auf die Bemessung der Bedarfs
norm bzw. des Versorgungsgrades entfalten. Hier ist
beispielsweise die zunehmende Individualisierung zu
nennen, die vor allem im Stadtischen das Auseinan
derbrechen nachbarschaftlicher (Hilfs-)netzwerke be
dingt. Dieser Wandel kann aber bislang quantitativ
kaum oder gar nicht berilcksichtigt werden und ist in
seiner Auspragung sehr raumspezifisch. In dies em
Kontext ergeben sich auch verstarkt veranderte quali
tative Anforderungen an die Angebotsgestaltung. Bei
spielhaft kann fur den Bereich der Kindergarten die
Forderung nach Einzelforderung und Verstarkung der
Bildungsarbeit aufgefUhrt werden. Auch diese Veran
derungen werden bei den vorhandenen Ansatzen zur
Bedarfsermittlung nicht oder generell nur ansatzweise
berucksichtigt, obwohl sie eine wesentliche Rolle bei
der zukilnftigen Angebotsentwicklung in beiden Sek
toren spielen mils sen.

Es wird angenommen, dass die hier exemplarisch ftir
Kindergarten und Altenpflegeheime aufgezeigten Ver
anderungstendenzen des Bedarfs im Kontext demo
graphischer und gesellschaftlicher Entwicklungen
ebenso fur weitere wohnortnahe soziale Infrastruktur
angebote gelten. Wie sich die Bedarfsveranderungen
einrichtungsspezifisch gestalten, ist letztlich abhangig
von der Altersstruktur ihrer potenziellen Nutzer, Bei
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur ohne explizit
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altersspezifisches Angebot ist zu vermuten, dass sich
der Bedarf annahernd parallel zu den steigenden oder
rticklaufigen Gesamtbevolkerungszahlen eines Be
trachtungsraums entwickeln wird.

1.2 Folgen der Bedarfsveranderungen

Die dargestellten quantitativen Bedarfsveranderungen
fur Kindergarten und Altenpflegeheime fuhren bei
Annahme eines gleich bleibenden Angebotsumfangs,
Erhalt der Angebotsstruktur sowie gleich bleibender
Rahmenbedingungen der Angebotsfinanzierung zu
veranderten Angebots-Nachfrage-Relationen (Ober
kapazitaten, ausgeglichenes Angebot, Angebotsdefizit)
und damit in Teilen zu Anderungen des Kosten-Nut
zer-Verhaltnisses. Dieses hat (einrichtungstypspezi
fische) Auswirkungen auf die Qualitat und Wirtschaft
lichkeit der Angebote. Ebenso konnen auch qualitative
Bedarfsveranderungen zu quantitativen Bedarfssteige
rungen bzw. -ruckgangen in einzelnen Angebotssekto
ren mit den aufgezeigten Folgen fuhren, So bringen
gewandelte Familien- und Erwerbsstrukturen den An
spruch nach flexiblen Offnungszeiten von Kinderbe
treuungseinrichtungen hervor, was zu einer Ausdeh
nung der taglichen Betreuungszeiten fuhren muss.
AuBerdem induzieren Anderungen bei der qualitativen
Bedarfsstruktur in zunehmendem MaBe Forderungen
nach einer Ausdifferenzierung, Spezialisierung und
Professionalisierung der Angebote.

Aus Bedarfsruckgangen bzw. -steigerungen kann die
Chance erwachsen, bestehende Angebotsdefizite oder
-uberhange abzubauen. Bei Bedarfsruckgangen kann
sich auBerdem die Situation ergeben, einrichtungsspe
zifischen Nachfragewilnschen in hoherem MaBe zu
entsprechen. Dem gegenilber steht das Risiko von An
gebotsengpassen als Ergebnis von Bedarfssteigerun
gen. Beide Sachlagen konnen qualitative Angebotsver
anderungen bewirken (vgl. Winkel 1989, S. 124 ff.).
Abnehmende Bedarfsumfange konnen auBerdem die
SchlieBung von Einrichtungsstandorten erfordern, mit
der Folge einer Konzentration von Angeboten an zen
tralen Orten und/oder Ausdunnung des Versorgungs
netzes. Neben einer Benachteiligung immobiler Nach
frager ftihren solche Veranderungen der raumlichen
Angebotsstruktur fiir Teile der Nach!rager zu einer ver
schlechterten Angebotserreichbarkeit und einem er
hohten Transportaufwand. Grundsatzlich bedingen
die skizzierten Veranderungen zumeist zusatzliche
Kosten fur die Trager der Einrichtungen. In erster Linie
werden dadurch die ohnehin engen finanziellen Hand
lungs- und Gestaltungsspielraume der offentlichen
Trager zusatzlich begrenzt, gleichzeitig aber (kostenin
tensive) MaBnahmen erforderlich, urn ein bedarfsge-
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rechtes Angebot aufrechtzuerhalten. Daraus erwachst
das Risiko, dass das Potenzial sozialer Infrastrukturein
richtungen als ein weicher Standortfaktor nicht voll
ausgeschopft werden kann.

Die aufgezeigten Veranderungen induzieren Folgepro
zesse, die fur die gesamte Stadtentwicklung bedeutsam
sind. So kann die ggf. notwendige SchlieBung von
Standorten fur betroffene Stadtteile mit dem Verlust
von Standortattraktivitat verbunden sein, ihre zentral
ortliche Bedeutung reduzieren und bei gesamtstadti
scher Betrachtung die interkommunale Konkurrenz
fordern. Sind ohnehin bereits benachteiligte Quartiere
vom Rilckbau oder der SchlieBung von Einrichtungen
betroffen, kann dies deren Stigmatisierung sowie die
gesellschaftliche Polarisierung innerhalb der Stadt zu 
satzlich begunstigen, Bei gesamtstadtischer Betrach
tung ergibt sich das Risiko, dass ereignisarme Gebiete
entstehen, die von der Entwicklung abgekoppelt wer 
den (vgl. Lang & Tenz 2003, S. 115 ff.), Ergeben sich
Bedarfssteigerungen und wird auf sie mit einem Ange
botsausbau reagiert, bewirkt dies auf der anderen Seite
selbstverstandlich eine Steigerung der Standortattrak
tivitat.

2 Stadtteilspezifische Bedarfsentwicklung
sozialer Infrastruktureinrichtungen 
das Beispiel Bremerhaven

2.1 Verfahren zur Abschatzung der Entwicklung

Ziel ist es, den quantitativen Platzbedarf sowie die
daraus resultierende Notwendigkeit zur Anpassung
des heutigen Angebots fur wohnortnahe soziale Infra
struktur - hier exemplarisch Kindergarten und Alten
pflegeheime - in einem definierten Betrachtungsraum
und -zeitraum zu ermitteln. Die einrichtungsspezifi
schen Platzbedarfe sollen stadtteilspezifisch berechnet
werden, urn damit - orientiert an Bevolkerungs- und
Bedarfsverteilung - eine fundierte Grundlage fur die
zu entwickelnden raumlichen Ordnungskonzepte zu
erarbeiten.

Ein in der Praxis einheitlich angewandtes Verfahren
zur Ermittlung der Entwicklung stadtteilspezifischer
Altersgruppenanteile sowie des Platzbedarfs gibt es
nicht. Daher wurde ein solches anhand der ftir Bremer
haven zur VerfUgung stehenden Daten auf Grundlage
des Verfahrens zur Ermittlung von Infrastrukturbedar
fen nach C. Gurtler (1977) entwickelt. Es gliedert sich
in folgende Schritte:

• Stadtteilspezifische Berechnung der einrichtungs
spezifischen potenziellen Bedarfstrager 2015

• Stadtteilspezifische Berechnung des einrichtungs
spezifischen Platzbedarfes 2015
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• Berechnung der stadtteilspezifisch notwendigen
einrichtungsspezifischen Angebotsanpassungen bis
2015.

Grundlage der Berechnung sind die Daten zur heu
tigen Altersstruktur der Bev61kerung des Betrach
tungsraums, differenziert nach Stadtteilen, sowie die
gesamtstadtischen Ergebnisse der Bevolkerungsprog
nose bis 2015. Ais potenzielle Nutzer gelten ftlr Kinder
garten die 3- bis 6,5-Jahrigen2 und fur Altenpflegehei
me die tiber 75-jahrige Bevolkerung,

Zunachst sind die stadtteilspezifischen Anteile der be
trachteten Altersgruppe am Gesamtumfang dieser
Altersgruppe auf gesamtstadtischer Ebene zu berech
nen. Nachfolgend wird angenommen, dass diese An
teile tiber den gesamten Berechnungszeitraum kon
stant bleiben. Dennoch kann so die altersstrukturelle

Ablauf der Bedarfsennittlung
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Verschiebung iiber den Betrachtungszeitraum inner
halb des jeweiligen Stadtteils abgebildet werden. Der
ermittelte Anteil der betrachteten Altersgruppe am Ge
samtumfang dieser Altersgruppe auf gesamtstadti
scher Ebene dient der Verkniipfung mit den fur die ge
samtstadtische Ebene ermittelten Prognosedaten. Aus
dem Produkt des heutigen Anteils der einrichtungs
spezifischen Altersgruppe je Stadtteil am Gesamtum
fang der Altersgruppe in der Gesamtstadt und dem fur
2015 prognostizierten Gesamtumfang dieser Alters
gruppe in der Gesamtstadt ergibt sich die einrich
tungsspezifische Zahl der potenziellen Bedarfstrager je
Stadtteil.3

Grundlagen fur die Bedarfsberechnung Iiefern zum ei
nen die fur 2015 ermittelte Zahl potenzieller Nutzer in
nerhalb der einzelnen Stadtteile sowie zum anderen
die gesamtstadtisch kiinftig anzustrebende Versor
gungsnorm.' Der stadtteilspezifische Platzbedarf er
gibt sich damit als Produkt aus der Zahl potenzieller
Bedarfstrager im jeweiligen Stadtteil und der Versor
gungsnorm.'

Urn den quantitativen Veranderungsbedarf des heuti
gen Angebotsumfangs bis 2015 fur eine bedarfsgerech
te Versorgung zu ermitteln, sind der einrichtungsspe
zifische Platzbedarf 2015 und das heutige Platzangebot
gegeniiberzustellen. Die Differenz des kiinftigen Platz
bedarfs zum heutigen Angebotsumfang beschreibt die
notwendige quantitative Veranderung."

Die Ergebnisse des entwickelten Ermittlungsverfah
rens des stadtteilspezifischen Platzbedarfs fur wohn
ortnahe soziale Infrastruktureinrichtungen in einem
bestimmten Betrachtungs- und Zeitraum sind nicht als
exakte Planungsvorgabe zu verstehen. Vielmehr kon
nen sie als Orientierung und Baustein fur vorausschau
endes Handeln bei Bereitstellung und Planung inner
halb der Angebotssektoren dienen. Grundsatzlich ist
am beschriebenen Vorgehen der Bedarfsermittlung
ahnliche Kritik wie an anderen quantitativ ausgerich
teten Verfahren zur Bestimmung von Infrastrukturbe
darfen zu aufsern. Auch ist bewusst, dass es sinnvoll
und mit vorhandenen Grundlagendaten im Prinzip
auch moglich ware, den Platzbedarf differenzierter zu
bestimmen - z. B. bei Kindergarten zwischen halb
und ganztagiger Betreuung zu unterscheiden. Die bei
der Berechnung der potenziellen Nutzer getroffene
Annahme konstanter stadtteilspezifischer Anteile der
jeweiligen Altersgruppe am Gesamtumfang dieser AI
tersgruppe in der Gesamtstadt iiber die Zeit gilt nur so
lange, wie dieser nicht zum Beispiel durch die Realisie
rung zielgruppenspezifischer Wohnangebotsverande
rungen in einem Stadtteil wesentlich beeinflusst wird.
AuBerdem macht das hier dargestellte Berechnungs-
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verfahren nicht den Verlauf der Bedarfsveranderungen
im Berechnungszeitraum deutlich. Dazu ware die [ah
resweise Berechnung nach obiger Darstellung notwen
dig.

Die benannten Einschrankungen beriicksichtigt, kon
nen die im Folgenden dargestellten Ergebnisse der
Bedarfsermittlung einen Orientierungswert fur die
kiinftige Bedarfsentwicklung und notwendige Ange
botsanpassung liefern und eine sinnvolle Grundlage
fur die Entwicklung raumlicher Ordnungskonzepte
sein.

2.2 Quantitative Bedarfsentwicklung bei
Kindergarten und Altenpflegeheimen

Kindergarten

Die Bedarfsermittlung nach o.g. Verfahren? ergibt, dass
bis zum Iahr 2015 die Zahl der Kindergartenkinder in
Bremerhaven gesamtstadtisch urn 18,7 % auf 2696
zuriickgehen wird. Damit reduziert sich der Anteil der
3- bis unter 6-Iahrigen an der Gesamtbevolkerung der
Stadt von 2,8 % (2003) auf2,5 % (2015). Bei der Anwen
dung der anzustrebenden Versorgungsnorm von
86,6 % ergibt sich damit fur Bremerhaven 2015 ein
Bedarf von 2 335 Kindergartenplatzen: entsprechend
ist das heutige Platzangebot urn 20,4 % bzw. 599 Platze
zu groB. Stadtteilspezifisch betrachtet ergibt sich ein
uneinheitliches Bild hinsichtlich der quantitativen An
passungsbedarfe.

Altenpflegeheime

Die Zahl der potenziell vollstationar pflegebediirftigen
Senioren in Bremerhaven wird bis 2015 gesamtstad
tisch wie innerhalb der Stadtteile im Vergleich zum
Jahresende 2000 urn 19,8 % bzw. 2.083 Personen zu
nehmen, d.h. der Anteil der iiber 75-Jahrigen an der
Gesamtbevclkerung wird von 8,8 % (2000) auf 11,8 %

im Iahr 2015 anwachsen. Der Pflegeplatzbedarf wird
dementsprechend - unter Verwendung der anzustre
benden Versorgungsnorm - urn 31,8 % bzw. insgesamt
334 Platze im Vergleich zu 2000 steigen. Die Verteilung
auf die Stadtteile entspricht weitgehdn deren Bevol
kerungsanteilen an der Gesamstadt; der Bedarf wird
damit von Stadtteil zu Stadtteil sehr unterschiedlich
wirksam.
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2.3 Handlungserfordernisse aufgrund quantitativer
und qualitativer Bedarfsveriinderungen

Kindergarten

Pur Kindergarten in Bremerhaven ergibt sich aus der
quantitativen Bedarfsermittlung die Notwendigkeit
zum Abbau von Regelbetreuungsplatzen. Um diesen
umzusetzen, ist innerhalb von Einrichtungen das
Platzangebot zu reduzieren (z.B. durch Umwandlung
in Krippen- oder Hortplatze) oder sind Einrichtungen
zu schliefsen. Im Ergebnis wird dieser Ruckbau vielfach
zu einer Ausdunnung des raumlichen Versorgungs
netzes und damit zu einer Veranderung des gesamt
stadtischen wie stadtteilspezifischen raumlichen Ver
sorgungsmusters ftihren. Entsprechend ist fraglich, ob
das bestehende flachenhafte Verteilungsmuster der
Angebote mit Wohngebietsbezug aufrechterhalten
werden kann. In welchem Ausrnals die damit verbun
dene Minderung der Versorgungsqualitat wirksam
wird, ist letztlich abhangig von der gewiihlten Pramisse
der kunftigen Angebotsstruktur bzw. Leitvorstellung
zur raumlichen Ordnung" der Einrichtungen.

Daruber hinaus sind in der jtingeren Vergangenheit
unterschiedliche qualitative Bedarfsveranderungen
offensichtlich geworden, aus denen in Teilen Anspru
che an den Standort bzw. die raumliche Verteilung der
Einrichtungen in Stadtteil und Stadtgebiet hervorge
hen. So wird im Speziellen in Bremerhaven die ver
starkte Gemeinwesenorientierung der Kindergarten
gefordert. Damit verbunden sein sollen unter anderem
eine aktive Beteiligung der Einrichtungen am Stadtteil
leben sowie der funktionale Auftrag, Anlaufstelle und
Ort der Begegnung fur Eltern zu sein. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass im Kontext der Integration von Mig
ranten und vor allem der sozial und okonomisch un
ausgewogeneren Bevolkerungsstruktur dit! Funktion
der Kindertagesstatten als Kommunikationsraum an
Bedeutung gewinnt." Entsprechend miissen Einrich
tungen einen Bezug zum Wohnumfeld- und zum Stadt
teil haben und durch ihre Lage als Baustein des
Stadtteil(leben)s erkennbar werden. Daruber hinaus
wird die Notwendigkeit unterstrichen, den Bildungs
auftrag der Kindergarten intensiver zu verfolgen (vgl.
Cesprach Wildt, Anm. 9). Wesentliches Potenzial dazu
liegt in der Zusammenarbeit der Kindertageseinrich
tungen mit Grundschulen. Entsprechend sind Stand
orte in raumlicher Nahe zu Grundschulen besonders
zu fordem. Aulserdem erfordern die qualitativen Be
darfsveranderungen in Bremerhaven den Ausbau und
die Flexibilisierung der Offnungszeiten, eine verstark
te Altersmischung der einzelnen Betreuungseinheiten
(Krippe, Kindergarten, Hort) im Sinne des Sozialisa
tionsauftrags der Einrichtungen sowie die Verbesse-
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rung der Personalstruktur und -qualitat (vgl. Gesprach
Wildt, Anm. 9). Zwar erwachsen aus diesen Ansprti
chen nicht unmittelbar Anforderungen an den Stand
ort von Kindertagesstatten, ihre Berticksichtigung
kann aber bei der Abwagung zwischen Einrichtungen
im Rahmen des Riickbaus eine bedeutsame Rolle spie
len.

Altenpflegeheime

Die quantitativen Veranderungen des Pflegeplatzbe
darfs erfordern in Bremerhaven einen Ausbau des An
gebots. Der zusatzliche Bedarf ist wahrscheinlich nicht
allein mit Erweiterungen bestehender Einrichtungen
zu decken, sondern wird zum Teil den Bau neuer Ein
richtungen notwendig machen. Die Etablierung zu
satzlicher Standorte bietet grundsatzlich die Chance,
die Versorgungssituation zu verbessern. In welch em
Ausmafs dies gelingt, ist auch hier abhangig von der
angestrebten einrichtungsspezifischen Leitvorstellung
raumlicher Ordnung.

In qualitativer Hinsicht ist es Ziel der Altenhilfe in Bre
merhaven, alten Menschen so lange wie moglich die
Selbststandigkeit im heimischen Umfeld zu ermog
lichen und innerhalb der Pflegeeinrichtungen ein
moglichst hohes MaE an Lebensqualitat zu schaffen."
Dafilr scheint es wesentlich, Pflegeeinrichtungen mit
Wohngebietsbezug zu schaffen bzw. in diese zu inte
grieren. Damit kann es aulserdem gelingen, die Wahr
nehmung der Einrichtung als Element des stadtischen
Lebens zu verbessern und die Hemmschwelle der Be
volkerung zu diesen Einrichtungen zu mindern. Im
Weiteren wird zunehmend die Notwendigkeit gesehen,
die Angebote der Altenhilfe im weiteren Sinne (inhalt
lich) zu vernetzen, was u. a. durch die raumliche Stand
ortnahe verwandter Einrichtungen erleichtert wird. In
folge zunehmend spezialisierter Pflegebedarfe ergibt
sich die Notwendigkeit spezifischer Pflegekonzepte
und entsprechend spezialisierten Personals. Diese An
forderungen entwickeln keine (unmittelbare) Raum
bedeutsamkeit, ihre Erftillung kann aber gerade im
Rahmen der notwendigen Angebotsanpassungen bei
der Empfehlung von Ausbaustandorten bedeutsam
sein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die fur Bremerhaven
aufgezeigten qualitativen und quantitativen Verande
rungen des Bedarfs einrichtungsspezifisch ahnlich
auch in anderen Stadten vorzufinden sind. II Aufserdem
ist davon auszugehen, dass quantitative Bedarfsveran
derungen bei anderen Einrichtungen wohnortnaher
Infrastruktur ahnliche Folgen hervorbringen wie hier
exemplarisch fur Kindergarten und Altenpflegeheime
gezeigt.
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3 Raumliche Ordnungskonzepte 2015
Bremerhaven

3.1 Bewertung und AuswahI von
Anpassungsstandorten

Zur Obertragung der ermittelten quantitativen Be
darfsveranderungen fur Kindergarten und Altenpfle
geheime auf die raumliche Ebene ist zunachst die Be
wertung von Einrichtungsbestanden bzw. Auswahl
sinnvoller Neu- und Riickbaustandorte erforderlich.
Dazu gibt es bislang kein allgemein gebrauchliches
Vorgehen. Deshalb wurden auf der Grundlage von ein
richtungsspezifischen Standortanforderungen und
formulierten Leitvorstellungen zur raumlichen Ord
nung ein Kriterienkatalog zur einrichtungsspezifi
schen Standortbewertung sowie ein Verfahren zur
Standortwahl fiir die hier exemplarisch betrachteten
Einrichtungen der wohnortnahen sozialen Infrastruk
tur entwickelt.

Kriterien zur Standortbewertung

Zur raumlichen Umsetzung der ermittelten Anpas
sungsnotwendigkeiten fiir Kindergarten und Alten
pflegeheime im jeweils bestehenden Versorgungsnetz
wird ein Kriterienbiindel bei der Standortwahl fiir den
Platzaus- bzw. -riickbau von Kindergarten und Alten
pflegeheimen zugrunde gelegt, das in Abbildung 2 dif
ferenziert ersichtlich ist. Die Kriterien ergeben sich
u.a. aus den einrichtungsspezifisch bestehenden La
geanforderungen und sind teils direkt, teils indirekt
standortrelevant. Die direkt standortrelevanten Krite
rien dienen im Anpassungsfall des Riickbaus zur
Standortbewertung des Einrichtungsbestandes, im Fall
der Ausbaunotwendigkeit der Eingrenzung von Such
raumen fur Neubaustandorte. Die indirekt bedeutsa
men Kriterien beziehen sich auf Merkmale bestehen
der Einrichtungen sowie ihre Angebotsstruktur. Sie
sind ausschlielslich bei der Auswahl von Riickbau
standorten hinzuzuziehen. In Abhangigkeit von den
lokal- und einrichtungsspezifisch angestrebten Leit
vorstellungen der raumlichen Ordnung und den ein
richtungsspezifischen Standortanforderungen sind die
aufgefiihrten Kriterien als .Jroch bedeutsam", .bedeut
sam" und "erganzend bedeutsam" zu gewichten. Fin
den sich im jeweiligen Stadtteil Kindergarten mit weit
gehend ahnlichen Standortqualitaten, konnen zur
endgiiltigen Standortauswahl riickzubauender Bin
richtungen weitere spezifische Merkmale der in erster
Linie qualitativen Angebotsstruktur als indirekt stand
ortrelevant zur Entscheidung hinzugezogen werden.
Diese sind vor dem Hintergrund der einrichtungsspe
zifisch formulierten Zielvorstellung fiir die qualitative
Angebotsstruktur zu gewichten (s. Matrix).
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Annahmen zur Standortbewertung

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Konzepte
zur raumlichen Anpassung des Einrichtungsbestandes
haben nicht primar zum Ziel, den dargestellten quali
tativen Nachfragestrukturveranderungen zu entspre
chen. Daher werden nur einige Aspekte der qualitati
yen Angebotsstruktur als indirekt standortrelevante
Kriterien bei der Bewertung der Einrichtungsstandorte
im Fall von erforderlichem Angebotsriickbau hinzuge
zogen.

Bei der hier durchgefiihrten Standortbewertung wer
den die Versorgungsschwerpunkte der Stadtteile nicht
hinsichtlich ihres Ausstattungsgrades unterschieden.
Ebenso bleiben Baustruktur und -zustand der Einrich
tungen bei der Standortauswahl aufsen vor.

Annahmen zur Standortwahl

Hinsichtlich der Umsetzung der Anpassungen im Sek
tor Kindergarten wird davon ausgegangen, dass kiinf
tig uberzahlige Betreuungsplatze gestrichen werden.
Bei der Wahl der Riickbaustandorte bleibt unberiick
sichtigt, ob die Einrichtung Betreuungsplatze im Krip
pen- oder Hortbereich anbietet. Nur in Stadtteilen, in
denen der Riickgang des Platzbedarfs nicht die Hohe
erreicht, urn Standorte zu schliefsen, wird innerhalb
bestehender Einrichtungen der angebotene Platzum
fang reduziert. Dabei muss davon ausgegangen wer
den, dass sich in der Folge die platz- und damit ein
richtungsspezifische Kostenbilanz negativ entwickelt
und ggf. Umbaumafsnahmen notwendig werden. Bei
einrichtungsinternem Platzabbau wird versucht, die
fiir Kindergarten vorn Gesetzgeber vorgegebenen
durchschnittlichen Gruppengrofsen zu beriicksich
tigen. Die notwendige Schaffung neuer Altenpflege
platze wird bei ausreichender Zahl durch den Bau neu
er Einrichtungen umgesetzt." Grundsatzlich ist darauf
zu achten, dass bei einem Nebeneinander von Neu
und Riickbaubedarf in zwei benachbarten Stadtteilen
nicht mit einem Ausbau in dem einen und Riickbau im
anderen Stadtteil reagiert wird. In einem solchen Fall
wird u. a. im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der
Malsnahmen angenommen, dass entstehende Neu
bedarfe mit Platziiberschiissen in benachbarten Stadt
teilen gedeckt werden konnen.

Durch den Ansatz der stadtteilspezifischen Anpassung
des Platzangebots wird versucht, eine weitgehende
raumliche Kongruenz zwischen Platzangebot und po
tenziellen Nutzern zu erreichen. Hintergrund ist der
Anspruch, den Nachfragern Angebote in moglichst ge
ringer Entfernung bereitzustellen, obwohl bewusst ist,
dass keinerlei Standortbindung von Angebot und
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Nachfrage festzulegen ist . Bei de r Erarbeitung der
raumlichen Ordnungskonzepte wird versucht, die heu
te bestehenden raumlichen Dissonanzen zwischen
Platzangebot und -bedarf abzubauen bzw. abzumil
demo

Matrix der Standortbewertung

Zur Umsetzung der ermittelten quan titativen Anpas
sungsnotwendigkeiten wird der stadtteilspezifische
Anpassungsumfang auf- bzw. abgerundet. Aufserdem
wird nicht berticksichtigt, in welcher Tragerschaft sich
die jeweilige Einrichtung befindet bzw. kunftig befin
den sollte und ob mit den projektierten Veranderun
gen eine moglichst breite Anbiete rvielfalt im Sinne des
Pluralitatsgebots gewiihrleistet bleibt.

Kindergarten Altcnpflcgeheime
Hremcrhaven Bremerhavcn

I . Direkt staudortrelevante Krit erien

lIhc' zum Vcr orgungs chwerpunkt de tadtteils/ tadtteilkern ••• ••(max. 600 m bzw, 10 FuBminuten)

ahe zu inhaltlich verwandten Einrichtungen ••• •••(max. 600 m bzw. 10 FuBminuten)

I 'ahl' ZII Ov- Ha ltepun kte n ' •• •(max. liOO m bzw, 10 FIIBminll ten)

Verkeh rlich sichere Erreichbarkeit' •• ••
In tegriertc Lagc in Wohngcbicte innerhalb - •••des cngeren iedlungsbcrcich

Exponierte l.age im itadtteil •• -

2. Indirckt standortrelevante Kriterlcn

Einrichtungsgrofle -
< 100 Pilitze in
Kindcrtageselnrlchtung •
< 80 Platze im Altcn pflegehei m

Angebot ganztllgigcr Be treuung • -
Angebot altersgcmischter Betreuung • -
\\'eill're Aspekte der qualitativcn ngeborsstruktur Gewichtung ent p reche nd -

der einrichtungsspeziflschcn.

lokalen Zielsetzu ng

Bau truktur lind -zusrand Gewichtuug eutsprechend -
der ei n richt ungsspezi fischen .

lokalen Zil'lselzung

Als relative Nahe zum Versorgungsschwerp unkt wie zu inha ltlich verwandten Einr ichtungen wird eine Entfernung von max. 600 m
bzw. 10 Fufsminuten defin iert , die es ermoglicht, die aufgezeigten Vorteil e der raumlichen Nah e der angebote zueinander tat sachli ch
wirksam werden zu lassen (vgl. Prinz 1999, S. 71) .

2 Urn das Kriteri um zur Bewertung der Stan dortqu alitat en vollstandig hin zuzieh en zu konnen , sind nebender Distan z zum Haltepu nkt
au ch die Art des Verkehrsmittels, die Bed ienungshaufigkeit sowie die befah ren e Route zu beriicksichtigen.

3 verstande n werde n darunter gesicherte Querungsm iiglichkeiten im Einric htungsumfeld, vorhandene und aus reiche nd breite
Fufsgangerwege und Park- und Haltem oglichkeiten, die ein gefahrloses Aus- und Einsteigen ermoglich en .

••• hoch bedeutsam es Kriterium fiir das raumliche Ordnu ngsko nze pt dieser Einr ichtung
•• bedeutsames Kriter ium . ,
• erganzend bed eutsames Kriterium

nicht bedeutsames Kriterium

Kriterium findet in der fiir Kindergart en und Altenpl1egeheimen in Bremerhaven durchgefiihrten
Standortbewertung Beriicksichtigun g
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3.2 Einrichtungsspezifische raumllche
Ordnungskonzepte 2015 fur Bremerhaven

Das entwickelte und skizzierte Vorgehen zur Bewer
tung und Wahl der Anpassungsstandorte wurde fiir
Kindergarten und Altenpflegeheime in Bremerhaven
durchgefuhrt. Auf Grundlage dessen ergeben sich die
in den Planen 1 und 2 dargestellten raumlichen Ord
nungskonzepte 2015.

Rdumliches Ordnungskonzept Kindergarten 2015

Das raumliche Ordnungskonzept fur Kindergarten in
Bremerhaven (Plan 1) stellt die auf Stadtteilebene
empfohlenen Anpassungsstandorte fur die Umsetzung
der bis 2015 stadtteilspezifisch ermittelten Ruckbau
bedarfe dar. Mit ihm wird auch kunftig ein gesamtstad
tisch dezentrales, innerhalb der Stadtteile konzentrier
tes Verteilungsmuster der Einrichtungen angestrebt.

Gesamtstadtisch betrachtet wird offensichtlich, dass
es trotz des Riickbaus von Einrichtungen gelingen
kann, das bestehende dezentrale Versorgungsmuster
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beizubehalten und damit die Versorgungsqualitat ge
sarntstadtisch wie stadtteilintern zu sichern. In einigen
Stadtteilen kann durch die AnpassungsmaBnahmen
im Kontext der Bedarfsveranderungen der stadtteil
spezifische Versorgungsgrad im Sinne der angestreb
ten Versorgungsquote sogar verbessert werden.

Riiumliches Ordnungskonzept Altenpflegeheime 2015

Das raumliche Ordnungskonzept fur Altenpflegehei
me in Bremerhaven (Plan 2) stellt auf Stadtteilebene zu
empfehlende Suchraume fur die Ansiedlung der bis
2015 stadtteilspezifisch ermittelten Neubedarfe dar.
Hintergrund ftir die Auswahl und Klassifizierung die
ser Suchraume bildet die formulierte Leitvorstellung
zur raumlichen Verteilung der Einrichtungen unter Be
rilcksichtigung der Standortanforderungen von Alten
pflegeheimen. Ihr entsprechend ist das heute beste
hende, weitgehend konzentrierte Verteilungsmuster
im Zuge notwendiger Angebotsausweitungen mit ei
ner moglichst graBen Anzahl kleiner und mittlerer Ein
richtungen dezentral weiterzuentwickeln. In allen

Plan 1
Raumliches Ordnungskonzept Kindergarten 2015

RiickbauslMdort 0
Kindettagesslil enm~ biszu50Platzen

l<"rlclerlageSSen mil 51bis100P1un

Kindertagessl3llen nil meIIr ab 100PI3lzen •
8nn.ngsbereich GMdschuIe

GMdsdUe •
Einzoogsbereich 'Jelsolgungsschwerpunkt

'Jelsolgungsschwerpunkl •

Quellen:
Barthel, Sachbearbeiter im Bereich Fliichennutzungsplanung im
Stadtplanungsamt Bremerhaven, 6. September 2004: Information
zu Versorgungsschwerpunkten Bremerhayen. Mailauskunft
Seestadt Bremerhaven (Hrsg.): Gliederung des Stadtgebietes
Bremerhaven. - Bremerhaven 2003
Seestadt Bremerhaven (Hrsg.): Fortschre ibung 2003 der
Jugendhilfe in Bremerhaven. - Bremerhaven 2004
Seestadt Bremerhaven (Hrsg.): Wir Kinder in Bremerhaven.
Angebote der stadtischen Kindertagesstatten Bremerhaven. 
Bremerhaven 2004

Eigene Darstellung auf Grundlage TK252317 (1994), TK25 2417
(1994),TK25 2517 (1994),Malsstab 1:25000 . Auszug aus topo
graphischen Karten und/oder Geobasisdaten.
Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen
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Stadtteilen ergeben sich bis 2015 zusatzliche Pflege
platzbedarfe. Ihr Umfang ist aber teilweise unterhalb
der Mindesteinrichtungsgrofse. Sie wurden daher in
der Bearbeitung dem Mehrbedarf benachbarter Stadt
teile zugeschlagen.

Im Zuge des ermittelten notwendigen Pflegeplatzaus
baubedarfs bis 2015 erscheint es moglich, das bisher
bestehende, weitgehend auf die bevolkerungsstarks
ten Stadtteile konzentrierte Angebot entsprechend der
angestrebten raumlichen Leitvorstellung dezentral
auszurichten. Durch die stadtteilspezifische Orientie
rung der MaBnahmen unter der Pramisse einer
moglichst wohnortnahen Versorgung kann im Ergeb
nis fur einen GroBteil der Bevolkerung eine verbesser
te Versorgungssituation erreicht werden. In welchem
MaB das gelingt ist letztlich auch davon abhangig, wel
chen Platz urnfang die neu zu errichtenden Altenpfle
geheime anbieten werden.
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Plan 2
Raumliches Ordnungskonzept Altenpflegeheime 2015

Allenpflegehetme 1111126 blS 75PlilUen •
A1teopftegehelme I1lltmehr as 75Platzen •

Einzungsbereich Krrienhaus

Krrienhaus •
Einzungsbereich Verso<gungsschwetpUnkt

VerSOlgUngsschwe<po t •

Quellen:
Barthel, Sachbearbeiter im Bereich Fliichennutzungsplanung im
Stadtplanungsamt Bremerhaven, 6. September 2004: Information
zu Versorgungsschwerpunkten Bremerhaven. Mailauskunft
Seestadt Bremerhaven (Hrsg.): Gliederung des Stadtgebietes
Bremerhaven. - Bremerhaven 2003
Seestadt Bremerhaven (Hrsg.): Unsere Stadt und wir. Ein
Ratgeber fiir Senioren und Angehorige, - Bremerhaven 2003

Eigene Darstellung auf Grundlage TK252317 (1994),TK252417
(1994),TK 252517 (1994),Mafsstab 1:25000. Auszug aus topo
graphischen Karten und/oder Geobasisdaten.
Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen

3.3 Bewertung und Aussagegrenzen der raumlichen
Ordnungskonzepte 2015

Die Gegenuberstellung der fur Kindergarten und
Altenpflegeheime in Bremerhaven exemplarisch ent
wickelten einrichtungsspezifischen raumlichen Ord
nungskonzepte lasst erkennen, inwieweit es gelingen
kann, die infolge stadtischer Schrumpfung entstehen
den Bedarfsveranderungen und daraus resultierenden
Anpassungsbedarfe fur wohnortnahe Versorgungs
einrichtungen - hier Kindergarten und Altenpflege
heime - auf gesamtstadtischer Ebene im Sinne einer
formulierten Leitvorstellung raumlicher Ordnung um
zusetzen.

Bewertung

Fur eine sinnvolle Implementation der raumlichen
Ordnungsvorstellungen darf sich die Standortauswahl
nicht allein auf die Ergebnisse der durchgefuhrten
Standortbewertung stutzen. Vielmehr ist letztlich die
sich ergebende raumliche Verteilung des Gesamtange-
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bots im Stadtteil ausschlaggebend fur die Standort
wahl bzw. Eingrenzung von Suchraumen, Die sinnvolle
Gesamtverteilung ergibt sich aus der Zusammenschau
der bestehenden Siedlungsstruktur im Betrachtungs
raum, der Verteilung der Nutzer, dem heute bestehen
den Verteilungsmuster der Einrichtungen und den Er
gebnissen der Standortbewertung.

Grundlage zur Bewertung der einrichtungsspezifi
schen Versorgungsqualitat nach Umsetzung der erfor
derlichen Anpassungen ist die Annahme, dass eine
moglichst dezentrale Verteilung der wohnortnahen so
zialen Infrastruktureinrichtungen die grofstmogliche
Versorgungsqualitat schafft. Einschrankend ist dabei
hinzuzufugen, dass iiber den Indikator Angebotser
reichbarkeit hinaus auch die einrichtungsspezifische
qualitative Angebotsstruktur die Versorgungsqualitat
beeinflusst. Insgesamt kann festgestellt werden, dass
im FaIle einer Ausbaunotwendigkeit die Versorgungs
qualitat gesteigert wird, wenn die erforderliche Anpas
sung auch umgesetzt wird. 1m entgegengesetzten Fall,
sofern die Anpassungen also durch SchlieBung von
Einrichtungen umgesetzt werden, fuhren sie - je nach
Umfang - zu einer Beeintrachtigung der Erreichbarkeit
und damit der Versorgungsqualitat.

War es auch beim Entwurf der Ordnungskonzepte 2015
fur Kindergarten und Altenpflegeheime in Bremer
haven nicht Ziel, den gewandelten qualitativen An
spriichen an die betrachteten Einrichtungen zu ent
sprechen, wird dennoch deutlich, dass auch die
Standortwahl der Einrichtungen die jeweilige qualita
tive Angebotsstruktur beeinflusst. Dariiber hinaus
konnen die Standorte unterstiitzende bzw. vorausset
zende Funktion fur bestimmte qualitative Angebots
merkmale haben.

Aussagegrenzen

1m Umgang mit und zum Verstandnis der Konzepte ist
zu beriicksichtigen, dass ihnen die Ungenauigkeiten
der zugrunde gelegten Bedarfsermittlungen inharent
sind. Die Annahme, die stadtteilspezifischen Ange
botsiiberschiisse und -defizite glichen sich auf ge
samtstadtischer Ebene aus, fuhrt zu keiner optimalen
Angebotsverteilung im Sinne einer moglichst weitge
henden raumlichen Kongruenz von Anbietern und
Nutzern. Angesichts der Wahlfreiheit der Nutzer in den
hier betrachteten Angebotsbereichen ist dennoch frag
lich, ob die kommunale Praxis von dieser Annahme
abweichen und dieses Ziel konsequent umsetzen wird.

Die vereinfachende Annahme, aufAnpassungen in ers
ter Linie mit technischen Malsnahmen (Aus-, Riickbau)
zu reagieren, beriicksichtigt keine moglichen Zwi
schenlosungen bzw. organisatorischen Anpassungen
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(bspw. Nutzungsiiberlagerungen), die die Versorgungs
qualitat bei Riickbaunotwendigkeit ggf. in hoherern
Mafse gewahrleisten konnen und teilweise die Chance
bieten, geanderten qualitativen Nachfragestrukturen
zu entsprechen.

1m Weiteren wird die Aussagegenauigkeit der raum
lichen Ordnungskonzepte durch die im Rahmen der
Standortbewertung und Standortauswahl getroffenen
Annahmen begrenzt.

Bei der Formulierung von Mafsnahmen, mit denen den
ermittelten Anpassungserfordernissen entsprochen
werden kann, blieben deren jeweiligen heutigen Kos
ten und finanziellen Auswirkungen wie auch die aus
den Malsnahmen resultierende Tragerschaftsstruktur
unberiicksichtigt. Zu vermuten ist jedoch, dass dies en
Aspekten in der kommunalen Praxis bei der Standort
wahl eine wesentliche Bedeutung zukommt.

Trotz ihrer Einschrankungen und Aussagegrenzen wer
den die hier entwickelten raumlichen Ordnungskon-'
zepte als sinnvolle Instrumente zur Gestaltung der
Schrumpfung bzw. zum Management der Schrump
fungsfolgen bewertet - im Sinne eines vorausschauen
den und verantwortlichen Handelns der kommunal
Verantwortlichen.

4 Fazit und Ausblick

Die demographischen Entwicklungen haben mittel
bis langfristig entscheidenden Einfluss auf die beste
hende kommunale Versorgungssituation mit wohnort
nahen sozialen Infrastruktureinrichtungen und ma
chen ein aktives Handeln notwendig. Die vorliegend
entwickelten raumlichen Ordnungskonzepte stellen
einen Ansatz dar, urn in schrumpfenden Stadten die
zwangslaufigen Veranderungen der raumlichen Ver
sorgungsmuster zu steuern und bieten den kommunal
Verantwortlichen bei kontinuierlicher Uberprufung
und Fortschreibung einen Baustein fur eine voraus
schauende und nachhaltige Gestaltung des Stadtum
bauprozesses. DessenWirkung kann optimiert werden,
wenn entsprechende Ordnungskonzepte nicht nur
sektoral entwickelt und verwendet werden, sondern
sektoreniibergreifend in einem integrierten gesamt
stadtischen Ordnungskonzept zusammengefuhrt wer
den. Grundsatzlich erscheint es ebenso moglich, das
das dargestellte Vorgehen als Instrument zur raumli
chen Planung Steuerung wohnortnaher sozialer Infra
struktureinrichtungen auch in nicht von Schrumpfung
betroffenen, wachsenden Kommunen anzuwenden.
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Anmerkungen

(1)

Als Bedarfstrager ftlr Kindergarten wurden in der Berechnung
die 3- bis 6-Jahrigen des Betrachtungsraums definiert. Als anzu
strebende Versorgungsnorm im Bereich der Kindergarten gilt
der bundesdurchschnittliche Versorgungsgrad von 86,6 %. Be
darftrager im Angebotssektor der vollstationaren Altenhilfe ist
die tiber 75-jahrige Bev61kerung. Es wird davon ausgegangen,
dass ktinftig anzutreben ist, fur 11 % dieser Bev61kerungsgruppe
entsprechende Pflegeplatze bereit zu stellen.

(2)

Aufgrund der Struktur des statistischen Materials werden im Fol
genden zur Ermittlung des Kindergartenbedarfs nur die 3- bis
unter 6-Jahrigen betrachtet, was zu einer systematischen Unter
schatzung des Bedarfs fuhrt.

(3)

Berechnungsformel: einrichtungs- und stadtteilspezifische Zahl
potenzieller Bedarfstrager 2015 =einrichtungs- und stadtteilspe
zifische Altersgruppenanteile am Gesamtumfang der Altersgrup
pe der Gesamtstadt heute x einrichtungsspezifischer gesamt
stadtischer Altersgruppenumfang 2015

(4)

Als heutige sowie kunftig anzustrebende Versorgungsnorrn wer
den fur die hier exemplarisch betrachteten Einrichtungen sozia
ler Infrastruktur die als bundesdurchschnittlich anzustrebend
geltenden Versorgungsnormen verwandt (Kindergarten heute
und 2015: 86,6 %, Altenpflegeheime heute: 10 %, 2015: 11 %).

(5)

Berechnungsformel: einrichtungs- und stadtteilspezifischer
Platzbedarf 2015 = einrichtungs- und stadtteilspezifische Zahl
potenzieller Bedarfstrager 2015( x einrichtungsspezifische Ver
sorgungsnorm 20151100)

(6)

Berechnungformel: einrichtungs- (und stadtteil-)spezifischer
Umfang Anpassung 2015 =einrichtungs- (und stadtteil-)spezifi
scher Platzbedarf 2015 - einrichtungs- (und stadtteil-)spezifi
scher Angebotsumfang heute
Ein positives Ergebnis dieser Subtraktion beschreibt die Hiihe
des ktinftigen Platzmangels bei Aufrechterhaltung des heutigen
Angebots bzw. Notwendigkeit zum Angebotsausbau, ein negati
ves Resultat kunftigen Platzuberschuss bzw. Rtickbaunotwen
digkeit.

(7)

Grundlage der durchgefuhrten quantitativen Bedarfsermittlung
fur Kindergarten und Altenpflegeheime in Bremerhaven bis 2015
bilden die stadtteilspezifischen Zahlen der 3- bis unter 6-Jahri
gen (Stand 1. Oktober 2003) sowie der tiber 75-Jahrigen (Stand
31. Dezember 2000). Basis zu Aussagen tiber notwendige Veran
derungen des gesamtstadtischen wie stadtteilspezifischen Ange
botsumfangs sind die Angaben zum vorhandenen Platzangebot
der jeweiligen Einrichtung in den einzelnen Stadtteilen. Als Pro
gnosedaten dient die gesamtstadtische altersklassenspezifische
Beviilkerungsvorausberechnung fur die Stadt Bremerhaven im
Rahmen der Langfristigen Globalplanung fur das Land Bremen
vom Statistischen Landesamt Bremen.

RuR3/2005

(8)

1m Rahmen der zugrunde liegenden Diplomarbeit wurden ein
richtungsspezifische Leitvorstellungen zur ktinftigen raumli
chen Ordnung von Kindergarten und Altenpflegeheimen formu
liert. Demnach sind die Kindergarten dezentral im Stadtgebiet
und innerhalb der einzelnen Stadtteile in Nahe eines Versor
gungsschwerpunkts bzw. einer Grundschule anzusiedeln.
Standorte filr Altenpflegeheime sind dezentral im Stadtgebiet in
integrierter Lage in Wohngebieten zu wahlen (vgl. Koch 2004).

(9)

Dies ergab ein Gesprach, das die Verfasserin mit Ute Wildt, der
Abteilungsleiterin fur Soziales, Organisation und Finanzen im
Sozialamt der Stadt Bremerhaven, am 22. Iuni 2004 dort im
Stadthaus 4 gefuhrt hat.

(10)
Vgl. Gesprach Wildt (Anm. 7) sowie das Gesprach derVerfasserin
mit Martin SWyer, Abschnittsleiter fur den Bereich Stationare
Altenhilfe, Leiter der Heimaufsicht im Referat Altere Menschen
beim Senator fur Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozia
les des Landes Bremen, am 29. Iuni 2004 im Tivolihaus. - Bre
men

(11)

Die zugrunde liegende Diplomarbeit untersuchte parallel die Si
tuation in Wilhelmshaven, was ein weitgehend gleiches Bild zum
Ergebnis hatte (vgl. Koch 2004).

(12)

Als Mindestplatzumfang filr ein Altenpflegeheim wird ein Ange
bot von zehn Pflegeplatzen angenommen (laut telefonischer
Auskunft von Herrn Kilian, dem Fachgebietsleiter im Fachgebiet
Soziales der Stadt Wilhelmshaven vom 9. September 2004).
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