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Konsequenzen aus der demographischen 
Entwicklung fiir den Umbau der Griinflachen 
alterer Wohnsiedlungen und offentlicher Parks 

1 Einfiihrung 

Die demographische Entwicklung mit starkem Rlick
gang der unter 20-Jahrigen aufgrund der geringeren 
Geburtenrate und starker Zunahme der liber 65-Jahri
gen mit einem besonderen Wachstum der liber 80-Jah
rigen ist hinreichend bekannt. In Zukunft soli zum ers
ten Mal in der Menschheitsgeschichte die Zahl der 
Alteren gro.Ber sein ais die der Kinder. 

Dies alles hangt mit der Lebenserwartung zusammen, 
die zu einem Schltisselbegriffunserer Zeit geworden ist 
und deren Auswirkungen sich im Einzelnen nach gar 
nicht libersehen lassen. In einer von der Max-Planck
Gesellschaft fiir Demographie erstellten Studie kom
men James Vaupl und sein Kollege Jim Oeppen zu dem 
Ergebnis, dass die Lebenserwartung von Europaern 
und Amerikanern jahrlich urn drei Monate wachst. 
(Schirrmacher 2004, S. 23) Die Zeitspanne zwischen 
dem Ausscheiden aus dem Beruf und dem Lebensende 
wird immer gro.Ber und wird zunehmend auch im Frei
en genutzt werden. 

Die Alterspyramide zugewanderter auslandischer Mit
blirger bekommt ein ahnliches Bild, sobald sich deren 
generatives Verhalten dem der Deutschen angepasst 
hat. Dies soli in der zweiten, spatestens in der dritten 
Generation der Fall sein. 

Die aktuellen gerontologischen Erkenntnisse und For
schungsergebnisse der voraussehbaren Bevolkerungs
entwicklung haben dazu gefiihrt, dass sich Politik, Ver
waltung und Gesellschaft mit dem demographischen 
Prozess intensiver befassen, dies allerdings erst in den 
letzten Jahren. Gleiches gilt auch fiir die raumbezoge
ne Planung. 
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Wie sieht es jedoch mit den aus der demographischen 
Entwicklung zu ziehenden Konsequenzen fiir die Frei
raumplanung aus? 

Vorab ist festzuhalten, dass trotz der generellen Flaute 
auf dem Baumarkt der Bau von Seniorenzentren, Reha
Kliniken und alternativen Wohnformen mit jlingeren 
und alteren Menschen unter einem Dach Konjunktur 
hat. Auch fiir Wohnungsbaugesellschaften ist der Um
bau alterer Mietwohnungen zu altengerechten Woh
nungen inzwischen selbstverstandlich. Allerdings wird 
weitgehend ausgeblendet, dass auch das Wohnumfeld 
dazu gehort. 

In dem Schlussbericht der vom Bundestag eingesetz
ten Enquete-Kommission „Demographischer Wandei 
- Herausforderungen unserer alter werdenden Gesell
schaft an den Einzelnen" oder in dem Bundes-Modell
programm des Bundesministeriums fiir Familie, Seni
oren, Frauen und Jugend „Selbstbestimmt Wohnen im
Alter", beide aus 2002, fehlt eine konzeptionelle Neu
bewertung des Freiraums im Lebensumfeld alterer
Menschen. Mit dem Hochbeet zum Gartnern und dem
Streichelzoo im Garten des Seniorenzentrums allein ist
es nicht getan.

Es scheint nach nicht erkannt worden zu sein, dass der 
Wandei der gesellschaftlichen Altersstruktur auch zu 
einem Wertewandel im Verhaltnis zur Natur- und zur 
Freiraumgestaltung fiihren wird. Dieser Wertewandel 
darf sich aber nicht nur auf Barriere- und Stolperfrei
heit oder Rampen anstelle von Treppen beschranken. 
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2 Welche Freiraumtypen sind am starksten von
der demographischen Entwicklung betroffent

In Deutschland leben rund 97 % der tiber 60-Jahrigen
im eigenen Haushalt, nur 3 % in Seniorenheimen oder
alternativen Wohnformen. 40 % verfugen tiber Woh
nungseigentum, rund 60 % leben in Mietwohnungen.
(Engels & Engel 2001)

In den Wohnsiedlungen, die in den 1950er, 60er und
70er Jahren in Ost und West entstanden sind, wohnen
tiberproportional viele altere Menschen. Diese Sied
lungen zeichnen sich - unabhangig davon, ob es sich
urn vier- bis achtgeschossige Wohnsiedlungen in tradi
tioneller Bauweise oder urn GroBsiedlungen in Platten
bauweise handelt - in der Regel durch weitlaufige
Grunflachen bzw. einem hohen Frelflachenanteil aus.
Bis auf einige Spiel- und Bolzplatze sind Nutzungsan
gebote fur die Bewohner und Bewohnerinnen nicht
vorhanden, weil die Freiflachen i. d. R. seit ihrer Her
rich tung vor 40 oder mehr Iahren nicht verandert wur
den. Dariiber hinaus ist insbesondere in den grofseren
alteren Wohnsiedlungen der Pflegezustand der Freifla
chen generell schlecht.

Die dramatischen Wohnungsleerstande in den neuen
Landem, aber auch die beginnenden "Schrumpfungs
prozesse" etwa im Ruhrgebiet erfordern neue Stadt
umbaukonzepte mit einer generellen Neubewertung
des Freiraums unter mehreren Gesichtspunkten.

Der Anstols fur eine generationstibergreifende Frei
raumplanung beruhrt allerdings diesen Prozess nur
am Rande. Die nachfolgenden Anregungen fur einen
neuen Umgang mit Frelraumen rich ten sich vor allem
an die Wohnungsbaugesellschaften der alteren, weit
gehend noch intakten Wohnsiedlungen, die sich auf
grund nachlassender Nachfrage dem heftig umkampf
ten Wohnungsmarkt mit neuen Konzepten stellen
miissen. Sie erkennen erst langsam, dass sich auch re
lativ stark standortgebundene Bewohnergruppen - das
sind in der Regel die alteren Menschen - auf Dauer nur
noch halten lassen, wenn neb en der sanierten Woh
nung auch das Wohnumfeld stimmt. Im Abschlussbe
richt des Forschungsprojekts "Stadt-Umland-Wande
rungen im Ruhrgebiet", den Heinrich Blotevogel im
Auftrag des Kommunalverbands Ruhrgebiet (KVR) im
Dezember 2003 vorgelegt hat, stehen bei den abgefrag
ten 29Wanderungsmotiven .fehlender Garten" an vier
ter, .zuwenig Grtinflachen" an neunter und .unattrak
tive landschaftliche Umgebung" an zehnter Stelle.
.Unangenehmes soziales Umfeld" oder "schlechter
Gebaudezustand" rangieren erst auf den Platzen 12
und 13 (Blotevogel & Jeschke 2003).
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Bei den zurzeit im Ruhrgebiet und anderswo disku
tierten Modellen der Modernisierung und Sanierung
stabilisierungsfahiger Wohnsiedlungen sollte unbe
dingt die Neubewertung des Freiraums mit einbezogen
werden, denn in dies en Wohnsiedlungen sind durch
gangig die tiber 60-jahrigen Mieter mit einem Anteil
von 35 bis 45 % die starkste Bewohnergruppe.

Beim Umbau und bei der Neugestaltung von Freirau
men mussen die unterschiedlichen Lebensphasen al
terer Menschen beriicksichtigt werden. Gerontologen
unterscheiden - statistisch gesehen - zwischen dem
hoheren Erwachsenenalter bis etwa 75/80 Lebensjah
ren und dem sich daran anschliefsenden hohen Er
wachsenenalter mit spurbaren physiologischen Ver
anderungen und Krankheiten sowie den daraus
resultierenden grolseren Behinderungen. Eine genera
tionstibergreifende Freiraumplanung hat deswegen
der unterschiedlichen Leistungsfahigkeit alterer Men
schen in den verschiedenen Lebensphasen Rechnung
zu tragen.

Im Rahmen einer Neubewertung des Freiraums mit ei
ner altersspezifischen Ausrichtung sind mindestens
zwei Grundvoraussetzungen zu erfullen, die einleitend
angesprochen werden sollen:

1. Was ist zu tun, urn altere Menschen zu motivieren,
sich Freiraume und deren Einrichtungen iiberhaupt
anzueignen bzw. sie zu benutzen?

Obwohl noch wenige Erfahrungen damit vorliegen, ist
zur Vermeidung von Fehlplanungen eine intensive
Btirgerbeteiligung von Anfang an notwendig. Dies
schlielst ein:

• Abfragen der Bewohnerwtinsche (Frauen spielen
dabei eine grolsere Rolle als Manner, weil sie in der
Regel klarere Vorstellungen von ihren Freizeitaktivi
taten haben)

• Oberzeugen durch anschauliche Informationen
tiber den geplanten Umbau des Freiraums und psy
chologische Entwicklungsarbeit leisten, urn begreif
bar zu machen, dass Einsamkeit und Langeweile
durch Kommunikations- und .Helfemetze" in Ver
bindung mit gemeinsamen Aktivitaten tiberwunden
werden konnen

• Einbinden der Bewohner - begleitet durch einen
Moderator - sowohl in den Planungs- als auch in den
Umsetzungsprozess mit wiederholten Ruckkopp
lungen

• Moglichst fruhzeitige Festlegung von sog. Paten
schaften zwecks Obernahme von Verantwortung fur
Mitgestaltung und Pflege bestimmter Bereiche des
Grtins, urn Mitmachbereitschaft auszulosen,
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2. Mit welchen gestalterischen Mitteln konnen Akzep
tanz und eine besucherfreundliche Atmosphare er
reicht werden?

Dazu zahlen:

• bequeme Erreichbarkeit in 5 bis 10 Gehminuten und
iibersichtliche Zugange

• eine breite Mischung unterschiedlicher Angebote,
die Neugier wecken. Auf jeden Fall ist die Schaffung
eines .Seniorenghettos" zu vermeiden und ein
ganzheitlicher Ansatz unter Einbeziehung jtingerer
Menschen anzustreben.

• moglichst hohe Qualitat durch Gestaltung, Ausstat
tung und spatere Pflege des Freiraums. Dies alles
unterstiitzt die Identifizierung der Bewohner mit
dem Wohnumfeld und weckt Lust am Draufsensein
bei "Wind und Wetter".

• ubersichtliche Wegeflihrung mit Rundwegen unter
schiedlicher Dauer. Bei 65- bis 75-Jahrigen betragt
die mittlere Wegelange etwa 3 km (Beckmann 2003).

• ausreichende Moglichkeiten zum Ausruhen. An
Hauptwegen sollte ca. alle 100 m ein Ruheplatz vor
gesehen werden.

• Urn die Kommunikation zwischen den Bewohner
gruppen zu fordem und zur Ablenkung von den All
tagssorgen, sind moglichst attraktiv gestaltete und
ausgestattete Gemeinschaftsplatze notwendig.

• Heiterkeit und Lebensfreude sollten durch Erlebnis
und Pflanzenvielfalt, Naturkontakte und Spielange
bote vermittelt werden. Denn sich besser fiihlen be
deutet faktisch, gesunder zu sein!

Grundsatzlich ist festzuhalten: Das Wohnumfeld einer
Siedlung oder der offentliche Park sollten so angelegt
und gestaltet werden, dass ein Lebens- und Erholungs
raum ftir moglichst alle sozialen Gruppen mit ihren
unterschiedlichen Interessen und ihren in den jeweili
gen Lebensphasen unterschiedlichen Pahigkeiten und
Lelstungsvermogen entsteht. Da sich mit zunehmen
dem Alter Wahrnehmungsperspektive und Wahrneh
mungsgeschwindigkeit verandern, gelten fur Gestal
tung, Erschliefsung und Nutzung altersspezifischer
Freiraume andere Normen, die jedoch auch jtingeren
Menschen durchaus Anreize bieten.
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3 Was kann jeder selbst durch eine aktive
Freizeitgestaltung im Freien dazu beitragen,
dass Altwerden Spafs machtt

Ieder Mensch mochte moglichst alt werden und dabei
bis ans Lebensende selbststandig bleiben. Damit Ian
ger leben auch bedeutet, langer gut zu leben, sollte ggf.
noch irn fortgeschrittenen Alter mit Pravention und
Gesundheitsvorsorge begonnen werden. Statistisch
gesehen nehmen die spurbaren physiologischen Ver
anderungen, Krankheiten und daraus resultierende
Behinderungen ab dem 75/80sten Lebensjahr zu.

Gerontologen gehen davon aus, dass eine aktive Frei
zeitgestaltung mit sozialen, mentalen und korper
lichen Anforderungen einen gewissen Schutz vor der
gefiirchteten Demenz darstellt (Kruse 2002). Nach me
dizinischen Berichten in verschiedenen Tageszeitun
gen soll sich durch ein systematisches Bewegen und
Betatigen sowie durch ein Konzentration erforderndes
.Spielen" der Ausbruch von Alzheimer in Verbindung
mit einer verntinftigen Ernahrung urn Jahre verzogern
lassen (bis 2015 wird in Deutschland mit einerVerdop
pelung der Zahl der an Alzheimer Erkrankten von jetzt
850000 auf etwa 1,7 Mio. gerechnet). Im September
2004 haben die Medien ausfuhrlicher tiber den vorher
sehbaren Anstieg von an Diabetes Erkrankten von heu
te etwa 6 Mio. auf 10 Mio. in 2010 berichtet. Bereits eine
halbstiindige tagliche Bewegung - bevorzugt im Freien
- soll den Ausbruch von Diabetes urn zehn Jahre aufzu
halten vermogen. Schliefslich ergab eine tiber 20 Jahre
gelaufene Langzeitstudie der Universitat Ohio, dass
Menschen mit einer positiven Grundeinstellung im
Alltag und moglichst lebenslangem Aktivbleiben - un
abhangig vom sozialen oder okonomischen Status und
Geschlecht - 7,5 Jahre langer lebten als eine Vergleichs
gruppe (Schirrmacher 2004, S. 29).

Pacharzte der Geriatrie und Gerontologie empfehlen
beginnend mit einer taglichen Gyrnnastik im Freien
folgende Angebote und Anreize zum Aktivbleiben oder
wieder Aktivwerden fur die Erhaltung von Mobilitat
und Gesundheit:

• Moglichkeiten zum Trainieren der korperlichen
Leistungsfahlgkeit mit breitem Bewegungsmuster,
urn die Leistungsfahigkeit des Bewegungsapparates
z. B. vor Stiirzen zu starken und dem Nachlassen von
Muskelkraft, Beweglichkeit und der motorischen
Koordinierungsfahigkeit entgegenzuwirken

• Ebenso sollte mit entsprechenden Geraten und spe
ziellen Anlagen im Freiraum das Herz-Kreislaufsys
tern gestarkt und der Gefafsverengung vorgebeugt
werden. Auch hierbei ist - mit Berticksichtigung des
hoheren und hohen Erwachsenenalters - zwischen
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leichten und weniger anstrengenden bzw. an
spruchsvolleren Angeboten fur die verschiedenen
Lebensphasen mit unterschiedlicher korperlicher
Leistungsfiihigkeit zu unterscheiden.

• Die Fitnessangebote sollten so konzipiert werden,
dass sie moglichst schon nach kurzer Zeit zu Erfolgs
erlebnissen fiihren, die individuell als ein verbesser
tes Wohlgefuhl erfahren werden. Das starkt auch das
Selbstbewusstsein.

• Genauso wichtig sind Angebote und Anreize zum
passiven Entspannen und Ausruhen, zur Besinnung
und Meditation sowie MaBnahmen zum Trainieren
mentaler Leistungsfiihigkeiten durch Spiele im Frei
en, die Konzentration, Nachdenken und Aufmerk
samkeit erfordern. (Diese Empfehlungen werden
iibrigens durch das aktuelle Forschungsprojekt
"FRAME" - Preizeitmobilitat fur altere Menschen
des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung
bestatigt) .

Fiir viele altere Menschen setzt eine aktive Freizeitge
staltung mit Bewegungstraining - verbunden mit kor
perlicher Anstrengung - zuerst voraus, die innere
Einstellung zu andern, Das schafft man in der Regel
nicht allein, dazu bedarf es Anstolse, Anleitung und
nachahmenswerter Beispiele.

4 DerWettbewerb "Garten der Generationen"
in Dortmund-Wambel

Im Sommer 2002 gelang es der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) ,
die Deutsche Gesellschaft fur Gartenkunst und Land
schaftskultur (DGGL) zu gewinnen, in dem jahrlich
durchgefuhrten Ulrich-Wolff-Forderwettbewerb die
Aufgabe zu stellen, das seit Jahrzehnten bestehende
Siedlungsgriin einer alteren Wohnsiedlung der veran
derten Alterstruktur der Bewohner anzupassen. Bei
dem Wettbewerbsgebiet handelte es sich urn eine etwa
35 Jahre alte Wohnsiedlung in 2- bis 5-geschosssiger
Bauweise der Dortmunder Gemeinniitzigen Woh
nungsgesellschaft (DOGEWO) mit rund 1500 Miet
wohnungen bisher ohne Leerstande. Von den iiber
3000 Bewohnern sind rund 47 % alter als 60 Jahre. Zu
der mehr als 12000 m- groBen zusammenhangenden
Griinflache, die das Wohngebiet gliedert, gehoren zwei
offentliche Grunflachen der Stadt Dortmund. Neben
FLL, DGGL, DOGEWO gehorten auch der Kommunal
verband Ruhrgebiet und die Stadt Dortmund zu den
Auslobern des im Oktober 2002 durchgefiihrten Wett
bewerbs. An ihm nahmen 39 junge Landschaftsarchi
tektinnen und Landschaftsarchitekten teil (die Alters
grenze lag bei 35 Iahren). Vergeben wurden drei
Geldpreise.
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Die Wettbewerbsaufgabe lautete: Unter dem Leitbild
"Garten der Generationen" sollten Vorschlage und
Ideen fur den Umbau des Siedlungsgriins und angren
zender offentlicher Griinflachen erarbeitet werden.
Dabei sollten der veranderten Bewohnerstruktur mit
zu entwickelnden Gestaltungsgrundsatzen sowie An
geboten und Anreizen zur generationsiibergreifenden
Kommunikation, zum gemeinsamen Erleben und
Spielen, zum Trainieren geistiger und korperlicher
Leistungsfahigkeit, fur ruhige Erholung und Naturerle
ben Rechnung getragen werden.

Den 1. Preis erhielten die Landschaftsarchitekten Ma
rita Tegtmeier und Ralf Miiller aus Dortmund:
Besonders positiv beurteilt wurde das Angebot von Be
tatigungs- und Bewegungsmoglichkeiten im span
nungsreichen Wechsel zwischen sportlichen Aktivita
ten und Orten zur Entspannung und Besinnung.

Tragende Idee ist ein Sportband mit generationsiiber
greifenden, zum Teil wetterunabhangigen Spielange
boten zum Konditionstraining, ein Gewachshaus zum
Uberwintern der Balkonpflanzen aller Mieter, ein
Obst- und Erntegarten fiir selbststandiges Gartnern
und eine Sonneninsel mit mediterraner Atmosphare
und interessanter Ausstattung.

Der 2. Preis ging an die Landschaftsarchitektinnen
Andrea Winterscheid, Stolberg, und Sybille Jebary,
Aachen: Vorgeschlagen wird eine Generationeninitiati
ue, urn in einem organisierten und begleiteten Pla
nungs- und Beteiligungsprozess Wiinsche und Bediirf
nisse der Bewohner zu erfahren. Bemerkungswert sind
die unterschiedlich groBen Raumfolgen mit differen
zierten Wegefuhrungen und guten Orientierungsmog
lichkeiten durch abwechselungsreiche Bepflanzungen.
Im Mittelpunkt des Entwurfs steht ein Aktionsband mit
Flachen zum Gartnern, die als fortlaufend zu veran
dernde .Naturwerkstatten" angelegt werden sollen.
Ein Wandelgang und ein iiberdachter "Quartiersplatz"
sollen die Bewohner wetterunabhangig zur Kommuni
kation anregen.

Den 3. Preis schlieBlich erhielten die Landschaftsarchi
tekten Bernward Benedict Jansen, Glinde und Julia
Fallsehr, Hamburg: Ihr Beitrag zeichnet sich aus durch
ein gut strukturiertes Raumkonzept mit einer durchge
henden .Smnespromenade" und funf unterschiedlich
gestaltete Teilraume. Dariiber hinaus werden differen
zierte Angebote fur Bewegungstraining und fur Kom
munikation gemacht, fur letztere z. B. durch eine Cafe
teria und eine gemeinschaftliche Reparaturwerkstatt
fiir Fahrrader. Ein weiterer Anziehungspunkt ist ein mit
Kneippbecken und Wasserspielplatz ausgestatteter
Pergolengarten.
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5 Konsequenzen fiir neue Freiraumkonzepte

Die Wettbewerbsergebnisse wurden Anfang 2003
durch den Fachbereich Landschaftsarchitektur der
Universitat Duisburg/Essen CForschungsgruppe Prof.
Dr.Angela Wolf) ausgewertet und durch eine Literatur
recherche zum gleichen Thema erganzt. Aus den
daraus gewonnenen Erkenntnissen lassen sich folgen
de konkrete Anregungen ftir Konzepte zur Planung
und Ausstattung altersspezifisch orientierter Freirau
me mit benutzerfreundlichen Komponenten ableiten
CForschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau-FLL 2003):

1. Notwendig sind Konzepte mit einer durch Geholze,
Erdwalle oder dergleichen gegliederten, differen
zierten Raumbildung mit groBen und kleinen Rau
men. Dazu gehort eine ErschlieBung mit kurzen
Wegefolgen und iibersichtlichem Wegeverlauf.
Lichtbander oder eine durchgehende Bodenbe
leuchtung der Hauptwege erhohen die Attraktivitat
und erweitern die Nutzbarkeit.

Orte der Ruhe, des Erlebens, Beobachtens und der
Kommunikation sollten sich mit solchen fur das
Trainieren korperlicher und geistiger Leistungsfa
higkeiten abwechseln. Fiir spontane Aktivitaten
bieten sich "offen" gestaltete Flachen fiir eine akti
ve Freizeitgestaltung mit variablen Nutzungsmog
lichkeiten an. Urn den generationsiibergreifenden
Aspekt zu beriicksichtigen, sollten z. B. den Flachen
zum gemeinschaftlichen Gartnern Bereiche fur
Kleinkinder zugeordnet werden.

2. Bei der Ausstattung der Freiraume sollten neben
Kommunikationsmoglichkeiten Angebote zum Be
wegen und zum Spielen im Mittelpunkt stehen. Die
Spiel- und Sportgeratehersteller beginnen erst, sich
mit den sportlichen Anforderungen alterer Men
schen zu befassen. Die Wettbewerbsteilnehmer
haben mit Vorschlagen einer von vier Personen
gleichzeitig zu benutzenden Kraftpyramide fur
Muskeltraining im Sitzen, Stehen oder Liegen, einer
gelgepolsterten freischwingenden Fahrradliege
zum Trainieren der Beinmuskulatur oder einem Bo
dentrampolin zum Vorbeugen gegen Osteoporose
und Rheuma-Erkrankungen interessante Ideen ge
liefert.

Fiir Trainingsangebote zur Koordination und Un
terstiitzung der korperlichen Fitness eignen sich
auch Wege mit unterschiedlichen Gefallstrecken,
Fiir einfache Bewegungsiibungen kommen als
Gehschulen mit entsprechenden Handlaufen aus
gebildete Rampen und Treppen in Frage. Dariiber
hinaus errnoglichen markierte Wege mit an den
Randern eingelassenen Mafsbandern aus Stahl -
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mit steileren und flacheren Wegeabschnitten im
Wechsel - ein Bewegungstraining mit selbstbe
stimmten Zielen.

Spielangebote wie Bocciabahn und Spiellandschaf
ten fiir Boule, Tischtennis, Schach und Skat dienen
dem Training mentaler Fitness und der Konzentra
tion.

3. Ob das umgebaute Siedlungsgriin oder der offentli
che Park tatsachlich angenommen werden, hangt
sehr stark von der Benutzerfreundlichkeit abo Dazu
gehoren Z. B. gemeinwesenorientierte Treffpunkte
mit Angeboten zur Organisation von Nachbar
schaftshilfe, zurWissensvermittlung Z. B. iiber Heil
krauter und Gesundheitsvorsorge oder zum ge
meinsamen Feiern. Auch Treffpunkte fur Hunde
freunde dienen der Kommunikation und
Akzeptanzverbesserung.

Dariiber hinaus spielen Geholze und Stauden mit
ihren Farben, Duften, Formen, Strukturen und der
Vielfalt ihrer Blatter und Friichte eine wichtige Rol
le. Allgemein bekannt ist ihre Funktion fur Raum
bildung, Abgrenzung und Sichtschutz. Viel zu we
nig beachtet werden jedoch ihre therapeutischen,
stimulierenden und auch psychologischen Eigen
schaften in Verbindung mit jahreszeitlichen Beson
derheiten. Baume und Straucher schaffen durch
ihre unterschiedliche Lichtdurchlassigkeit Bereiche
fiir Licht und Schatten. Die Farbe ihrer Bliiten er
zeugt Gefiihle und beeinflusst Stimmungen (blaue
Bliiten stimulieren Z. B.Ruhe und Annehmlichkeit).
Der Duft regt die Sinne an und frischt Erinnerun
gen auf.

Attraktive Aufenthaltsorte fur alle Altersgruppen sind
geschickt gestaltete Themen- oder Therapiegarten. Die
Palette der wesentlich durch Pflanzen bestimmten
Themen reicht vorn Duft- und Aromagarten, Teegar
ten, Garten der Sinne oder Heilkrautergarten bis zum
Therapiegarten mit Wasserspielen und akustischer
Untermalung als Stimulanz zur Meditation.

Die mehr oderweniger gestaltete "Natur" im Wohnum
feld oder Park hat fur jiingere und altere Menschen
eine besondere Anziehungskraft, weil sie Zugang zur
Natur schafft und Verstandnis fur die Natur weckt.
Temporare .Naturwerkstatten". die sowohl die natiirli
che Entwicklung von Pflanzengesellschaften doku
mentieren als auch die Anzucht und Pflege von Zier
pflanzen durch die Bewohner selbst, eignen sich fur
alle Lebensphasen. Noch im fortgeschrittenen Alter
kann das Gartnern mit Blumenrabatten auf Hochbee
ten oder aufPflanztischen Spafsmachen, die Sinne an
regen und zu mehr Gelassenheit fuhren sowie psychi
sche Befriedigung verschaffen.
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6 Schluss

Der von der Forschungsgruppe Prof. A. Wolf von der
Universitat Duisburg/Essen weitgehend erstellte und
von der FLL im Dezember 2003 herausgegebene Fach
bericht (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwick
lung Landschaftsbau - FLL 2003) und einige begleiten
de Artikel in der grunen Fachpresse (Schmidt 2004)
haben bisher nicht ausgereicht, die Folgen des demo
graphischen Wandels fur die Freiraumplanung in der
Fachoffentlichkeit so zu thematisieren, dass Woh
nungsbaugesellschaften und Kommunen beim Sied
lungsgrun bzw. offentlichen Park Konsequenzen
daraus ziehen wurden,

Aktuelle Veranstaltungen vom Institut fur Landes- und
Stadtentwicklungsforschung NRW und vom Stadte
bauministerium NRW zum Thema demographischer
Wandel und die Folgen etwa fur Mobilitat, Wohnungs
markte oder Infrastruktur klammern ebenfalls bisher
das Thema Freiraum weitgehend aus. Auch bei dem
laufenden Modellvorhaben "Gender Mainstreaming"
des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau- und Woh
nungswesen in den Modellstadten Dessau und Pull
heim, bei dem es urn die Berticksichtigung von Ge
schlechtsrollen im Stadtebau geht, ist meines Wissens
das Thema Freiraum zumindest nicht mit altersspezi
fischer Orientierung einbezogen worden. Dabei ist er
wiesen, dass Z. B. altere Frauen an Kornmunikations
und Bewegungsraume im Freien deutlich andere An
forderungen stellen als Manner.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs Dortmund-Wambel
sind bisher nicht realisiert worden. Dies liegt in erster
Linie an den Umbaukosten, die durchaus vertretbar
erscheinen, weil sie grob geschatzt bei rund 1 500Woh
nungen nicht einmal zwei Monatsmieten pro Wohn
einheit ausmachen wiirden.

Mit einer Neubewertung der Freiraumplanung auf
grund demographischer Entwicklungen ist es ahnlich
wie mit der Konkretisierung des Prinzips der Nachhal
tigkeit: AIle reden daniber, viele finden es richtig und
notwendig, sich mit dem Thema zu befassen, aber nur
wenige setzen es auch wirklich urn. Es fehlt zurzeit
noch die Einsicht, dass es sich dabei auch urn ein Stuck
Verantwortung fur die verbesserte Lebensqualitat von
alteren Menschen handelt.
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