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1 Einleitung 

Die Folgen des demographischen Wandels werden 
derzeit breit in der óffentlichkeit diskutiert. Bisher galt 
die Aufmerksamkeit vor allem den Auswirkungen auf 
Beschiiftigung, Wirtschaft und die sozialen Siche
rungssysteme (Rente, Gesundheit, Pflege). Die raumli
chen Auswirkungen von Bevolkerungsriickgangen und 
der Alterung der Bewohnerschaft wurden im Gegen
satz dazu bis vor kurzem nur wenig beachtet 1

, geraten 
aber zunehmend in den Blickwinkel (vgl. Miiller & Sie
dentop 2003; Rosenfeld & Schlomer 2004; Miiller 2004). 
Vor allem fiir ostdeutsche Stadte und Kommunen ge
hort der Umgang mit massenhaften Wohnungsleer
standen und einer nicht mehr ausgelasteten sozialen 
und technischen Infrastruktur bereits zum Tagesge
schaft der Stadtentwicklung. Die Verschrankung von 
hoher Abwanderung und niedrigen Geburtenziffern 
fiihrt hier auf die Dauer zu einer sich selbst beschleu
nigenden Entwicklung, die Ostdeutschland nahezu fla
chendeckend zu einem demographischen Problemfall 
,,par excellence" macht. 

Vor diesem Hintergrund diskutiert der vorliegende 
Beitrag ausgewahlte Ergebnisse einer sozialwissen
schaftlichen Fallstudie (Kabisch, Bernt & Peter 2004), 
die die Probleme von Bevolkerungsriickgang, Woh
nungsleerstanden und Stadtumbau in der sachsischen 
Mittelstadt WeiBwasser untersucht hat. Wichtigstes Er
gebnis dieser Untersuchung ist die Erkenntnis, dass 
sich in besonders hart vom okonomischen Be
deutungsverlust und demographischen Wandei betrof
fenen ostdeutschen Klein- und Mittelstadten eine Ei
gendynamik herausbildet, die Schrumpfung zum 
bestimmenden Thema der Stadtentwicklung und 
Stadtumbau zu einer Daueraufgabe macht. Verschie
dene Momente dieser Dynamik (Altersaufbau, Arbeits
markt, Infrastruktur, Wohnungsangebot, Sozialstruk
tur) verstarken sich dabei gegenseitig und bewirken 
einen kumulativen Abwartstrend. 

Die nachfolgenden Ausfiihrungen veranschaulichen 
diese Diagnose anhand ausgewahlter Ergebnisse der 
WeiBwasser-Studie. Dazu wird zunachst WeiBwasser 
vorgestellt (Kap. 2), bevor anschlieBend die sozial-
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strukturelle und demographische Dynamik in der 
schrumpfenden Stadt (Kap. 3), die daraus resultieren
den Konsequenzen fiir verschiedene kommunale Ent
wicklungsaufgaben (Kap. 4) und die Zukunft des Woh
nungsbestandes (Kap. 5) diskutiert werden. Ein 
besonderes Augenmerk wird dabei auf „temporare 
Viertel" gelegt, die im Zuge des Stad tum ba us entstehen 
(Kap. 6). Auf dieser Grundlage werden praktische 
Handlungserfordernisse fiir die Stadtentwicklung ab
geleitet, die sich aus der Verschrankung von Alterung 
und Bevolkerungsriickgang ergeben (Kap. 7). 

2 Weillwasser: Von der Industriestadt 

zur Schrumpfungsstadt 

Die sachsische Stadt WeiBwasser liegt in einer periphe
ren Verkehrslage in der Oberlausitz, ca. zehn Kilometer 
von der Grenze zur Republik Polen entfernt. Ihre wirt
schaftliche Entwicklung wurde durch mehrere Indus
trialisierungswellen gepragt: Ein erster Industrialisie
rungsschub Anfang des 20. Jahrhunderts machte das 
kleine Heidedorf zu einem Zentrum der Glaserzeu
gung. Von deutlich starkerer Relevanz war ab Mitte der 
1960er Jahre der Ausbau zum Energiezentrum. Inner
halb kurzer Zeit wurde die Stadt ein wichtiger Standort 
des Lausitzer Kohle- und Energiereviers, mit dem zur 
damaligen Zeit groBten Warmekraftwerks Europas auf 
Braunkohlebasis im benachbarten Boxberg. 

Infolge dieser industriellen Expansion erlebte die Stadt 
eine Phase rapiden Bevolkerungswachstums. Mit der 
Ausweitung des Braunkohletagebaus verdoppelte sich 
ab 1960 die Bevolkerung innerhalb von weniger als 
zwei Jahrzehnten und wuchs auf ca. 31 OOO Einwohner 
an. Der Hohepunkt wurde 1987 erreicht, als WeiBwas
ser 37 400 Einwohner zahlte (Stadtverwaltung WeiB
wasser 2001, S. 6). Zu diesem Zeitpunkt wurden in und 
urn WeiBwasser 60 % des Wirtschafts- und Bleiglases 
und 20 % der Elektroenergie der DDR produziert sowie 
16 % der Rohbraunkohle gefordert. 
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Abbildung 1
Beviilkerungsentwicklung in Weillwasser

zwischen 1870 und 2002 und -prognose bis 2020

Quelle: Stadtverwaltung WeiBwasser 2001, S. 7, 21
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Urn Unterkunft fiir die Beschaftigten des neuen Kraft
werks und der Tagebaue zu schaffen, wurden im siidli
chen Bereich der Stadt in rascher Folge neue Wohnge
biete errichtet. Die neuen Wohnviertel wurden dabei
ausschlieBlich mit Mitteln des industriellen Woh
nungsbaus, d. h. in Plattenbauweise erbaut; rund
10 600 von mittlerweile 14800 Wohnungen in WeiB
wasser entstanden so (Stadtverwaltung WeiBwasser
2001, S. 9).

Diese Besiedlungsgeschichte pragt bis heute die Bevel
kerungsstruktur und den Charakter des Wohnungsan
gebots. Denn nach Fertigstellung der Wohnungen
zogen vorwiegend junge Familien ein, die nach WeiB
wasser kamen, urn hier einen Arbeitsplatz in den neu
entstehenden Industriestandorten einzunehmen.
Angepasst an deren Bedarf wurden die Wohnungen
relativ klein und zum iiberwiegenden Teil als auf Zwei
Generationen-Kernfamilien zugeschnittene Drei-Zim
mer-Wohnungen gebaut. Die Belegung der einzelnen
Wohnkomplexe erfolgte dariiber hinaus in einem ho
hen MaBe alters- und haushaltshomogen, so dass fur
die betreffenden Gebiete .demographlsche Wellen"
entstanden. In der Folge altert die Bewohnerschaft
sozusagen mit ihren Gebieten, wodurch sich die Anfor
derungen an die wohnungsnahe soziale Infrastruktur
mit deren Lebenszyklus verandern.

Nach der Wiedervereinigung musste die Stadt einen
erheblichen wirtschaftlichen Bedeutungsverlust ertra
gen. Die SchlieBung von Industrieunternehmen bzw.
deren dramatische Verkleinerung fuhrte zum Verlust
tausender Arbeitsplatze, 1m Iahr 2001 lag die Arbeits
losenquote bei rund 23 % (Stadtverwaltung WeiBwas
ser 2001, S. 26), im Marz 2004 sogar bei iiber 26 % (Bun
desanstalt fur Arbeit 2004). Ohne Vorverrentung,
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Arbeitsbeschaffungs- und UmschulungsmaBnahmen
wiirde diese Quote weit jenseits der 30-%-Marke lie
gen. WeiBwasser ist ein pragnantes Beispiel einer ost
deutschen Mittelstadt, die nicht nur deindustrialisiert,
sondern geradezu deokonomisiert ist (Hannemann
2004, S. 203).

Angesichts des Mangels an Arbeitsplatzen und der
erkannten Alternativlosigkeit kehrten zahlreiche WeiB
wasseraner ihrer Stadt den Riicken und zogen in wirt
schaftlich starkere Regionen. Dem raschen Bevolke
rungsanstieg der Jahre zwischen 1965 und 1987 folgte
nun der umgekehrte Prozess in einer nicht weniger
rasanten Art und Weise.

3 Irreversible Bevdlkerungsverluste und
Veranderungen der Bevdlkerungsstruktur

Wahrend bis Ende der 1980er Jahre die Bevolkerungs
entwicklung WeiBwassers durch Wachstum infolge ei
nes positiven Wanderungssaldos und eines Geburten
iiberschusses gepragt war, kehrte sich die Situation seit
der Wende vollkommen urn. Massenabwanderung und
Geburtendefizit pragen heute die demographische
Entwicklung der Stadt.

Zwischen 1987 und 1999 sank die Einwohnerzahl urn
etwa ein Viertel (Stadtverwaltung WeiBwasser 2001,
S. 8). Eine Abschwachung dieses Abwartstrends ist bis
heute nicht in Sicht; der Schrumpfungsprozess halt
vielmehr unvermindert an und gewinnt an Eigendyna
mik. WeiBwasser verliert jahrlich etwa 4 % seiner Ein
wohner, was nach wie vor zu 80 % durch die Abwan
derung verursacht ist. Zwei Zehntel des Bevolkerungs
riickgangs werden allerdings bereits durch das
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Tabelle 1
Demographische Rahmendaten der Stadt Weiliwasser 1998 - 2003

Jahr Einwohner Bevolkerung Bevolkerung Ob cr chu Ober chu Ge amt-
unter 15 Jah ren im Alter von 65 Lebendgeborene Zu- bzw . Fortzuge veranderung

in Prozent und dariiber bzw, Ge torbene je je
in Prozent je 1 000 Einwohner 1 000 Einwohner 1 000 Einwohner

1998 28 605 15.7 1\,5 -2.2 -55.2 -57.4

1999 273 15 14.5 12.3 -3.4 -42.8 -46.1

2000 26 107 13.5 13.2 -4. 1 -40.9 -45.0

200 1 248 15 12.4 14,4 -4.4 -46.3 -50.8

2002 23862 I \,4 15.6 -5.0 -34. 1 -39. 1

2003 22966 10.3 16.8 ·6.2 -3 1.9 -38.1

QueUe: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (www.statistik.sachsen.de)

Geburtendefizit verursacht. Das wird sich verstarken,
denn die Abwanderung gerade der jiingeren Personen
gruppen, die sich in der Familiengriindungsphase be
finden, fuhrt zu einem weiteren Absinken der Gebur
tenraten. Wurden 1987 noch iiber 14 Lebendgeborene
je 1 000 Einwohner gezahlt (Staatliche Zentralverwal
tung fur Statistik 1989, S. 369), verringerte sich diese
Zahl bis 2001 auf 5,8 (www.statistik.sachsen.de,
10.11.2004). Auch im Vergleich zur Bundesrepublik
(8,9) und zum Freistaat Sachsen (7,3) ist die WeiRwas
seraner Geburtenrate damit stark unterdurchschnitt
lich (Statistisches Bundesamt 2003, S. 68; Statistisches
Landesamt des Freistaats Sachsen 2002, S. 56).

Die Abwanderungen der 1990er Jahre beeintrachtigen
also auf Dauer die natiirliche Reproduktionsfahigkeit
WeiRwassers und bewirken eine Verstarkung des in der
einseitigen Besiedlung bereits angelegten Trends zur
Alterung. In der Folge nimmt der Anteil des natiirli
chen Geburtendefizits am Bevolkerungsverlust konti
nuierlich zu (vgl.Tab. 1). Die anhaltende Abwanderung
und dauerhaft niedrigen Geburtenraten fuhren zu sin
kenden Kinderzahlen und wachsenden Anteilen iiber
65-jahriger Bewohner. Die Alterstruktur verschiebt
sich von einer Stadt junger Familien in Richtung "Rent
nerstadt",

Die demographischen Zasuren der letzten Jahre sind
damit - ohne massive Zuwanderungen, die anzuneh
men es kaum Grtinde gibt - irreversibel. Damit gerat
die Stadt in eine Abwartsspirale mit anhaltendem Be
volkerungsverlust und zunehmender Alterung der Be
wohnerschaft. Bezogen auf die Altersstruktur in WeiR
wasser ist demzufolge eine mehrfach gebrochene
Entwicklung festzustellen, in der sich die Folgen der
demographisch einseitigen Besiedlung in den 1960er
bis 80er Iahren und der Abwanderung der 90er Jahre
iiberlagern und wechselseitig verstarken,
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4 Folgeprobleme der Stadtentwicldung

Von den aus dieser Verschrankung ungiinstiger Ent
wicklungsbedingungen resultierenden anhaltenden
Bevolkerungsruckgangen werden auf Dauer nahezu
aIle Ressorts der Stadtentwicklung in Mitleidenschaft
gezogen. So verursacht beispielsweise der starke Riick
gang des Verbrauchs an Trink- und Brauchwasser so
wie Energie und Fernwarme wachsende betriebswirt
schaftliche und technische Probleme fur die Betreiber.
Es kommt nicht nur zu einem schlechteren Verhaltnis
zwischen Kosten und Umsatzen, sondern auch zu
technischen und hygienischen Problemen. Ohne im
mense zusatzliche Investitionen fiihrt dies ab einem
bestimmten Zeitpunkt direkt zur Funktionsunfahigkeit
der Leitungsnetze (Moss 2003). Urn den KoIlaps der
Versorgungssysteme zu verhindern, miissen die Lei
tungssysteme riickgebaut, um- und neuverlegt wer
den. Grobe Schatzungen gehen hierfiir von Kosten in
Hdhe von 800 bis 1 500 Euro je Wohneinheit aus (Mi
nisterium fur Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
Brandenburg 2002, S. 18).

Erhebliche Folgen hat die Schrumpfung auch fur die
soziale Infrastruktur der Stadt. Infolge des drastischen
Riickgangs an Schiilern und Auszubildenden mussten
bereits Schulen, Kindertagesstatten und Lehrlings
wohnheime geschlossen werden. Auch das WeiRwasse
raner Kino steIlte Mitte der 90er Jahre den Betrieb ein ,
und das ehemalige Kreiskulturhaus wird nur noch
in Teilen betrieben. Weitere altersiibergreifende Ein
richtungen wie Blbliotheken, Zoo und verschiedene
Sportanlagen sehen sich unter Druck . Geradezu spie
gelbildlich wachst hingegen der Bedarf an Senioren
einrichtungen wie Versorgungsstarten, spezlalarztliche
Praxen und Freizeittreffs.

Fiir die lokale Wirtschaft hat der Kundenriickgang zu
erheblichen Umsatzeinbufsen gefuhrt, die vor aIlem
Kleinunternehmen in eine schwierige wirtschaftliche
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Lage bringen. Die Kaufkraft wird derzeit noch durch
die hohen Renten der ehemals im Bergbau beschaftig
ten Pensionare hochgehalten und befindet sich etwa
auf einem Niveau von 78 bis 80 % des Bundesdurch
schnitts (Stadtverwaltung WeiBwasser 2001, S. 24). Auf
absehbare Zeit werden aber genau diese stabilen Kun
denstamme wegbrechen und zunehmend durch Rent
ner ersetzt, die aufgrund langjahriger Arbeitslosigkeit
von deutlich geringeren Bezugen leben mussen, Die
Alterung wird dariiber hinaus zum Riickgang der Zahl
der Erwerbsfahigen fuhren, so dass das Niveau wirt
schaftlicher Aktivitat weiter zuriickgehen wird. Eine
weitere Schwachung der lokalen Wirtschaftskreislaufe,
ein zuriickgehendes Niveau in der gewerblichen Ver
sorgung mit Waren und Dienstleistungen und weitere
Steuerausfalle sind die absehbaren Folgen.

Fatalerweise schrumpft mit sinkender Einwohnerzahl
auch das Vermtigen der Kommune, diese Entwicklung
aufzufangen. Denn der Riickgang von Bevtilkerung
und Gewerbe sowie der demographische Wandel fuh
ren sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausga
benseite des Kommunalhaushalts zu einem erhebli
chen Druck auf die tiffentlichen Budgets. Zwar werden
die Einnahmeausfalle durch Zuweisungen und Zu
schiisse von Bund und EU teilkompensiert, allerdings
sind diese Zuweisungen an entsprechende Bevolke
rungszahlen gekoppelt. Verarmung und Alterung ver
starken diese Entwicklungstendenz noch zusatzlich,
da einerseits immer weniger Personen am Erwerbsle
ben teilnehmen und andererseits vor Ort immer weni
ger zahlungskraftige Nachfrage zur VerfUgung steht,
urn gewerbesteuerpflichtige Kleinbetriebe zu tragen.
Selbst ein schonungsloser Sparkurs kann das Missver
haltnis zwischen Einnahmen und Ausgaben im Stadt
haushalt nur schmalern, aber nicht auflosen. Denn auf
der Ausgabenseite steht die Kommune vor dem
hinlanglich bekannten Problem der Kostenremanen
zen (Seitz 2002), so dass bei einem Riickgang der Be
volkerung die Ausgaben ftir Infrastruktur und Verwal
tung nicht in gleichem Verhaltnis reduziert werden
konnen.

Festzustellen ist also, dass die Schrumpfung zur we
sentlichen Determinante der WeiBwasseraner Stadt
entwicklung geworden ist. Sie verursacht eine ganze
Reihe von Problemen, die sich iiberlagern und gegen
seitig verstarken. Das im Zuge von industrieller Expan
sion entstandene .Kleid der Stadt" passt nun nicht
mehr zu dem wesentlich geschrumpften Umfang sei
ner Bevtilkerung und dem stadtischen Aufgabenbe
reich (Kabisch 2002). Das "Andern des Kleides" erfor
dert Anstrengungen, die mit erheblichen Kosten
verbunden sind und aIle Bereiche der Stadtentwick
lung betreffen.
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Die Problematik lasst sich dabei nicht allein auf den
Abbau der Uberkapazitaten auf dem Wohnungsmarkt
beschranken, die im Zuge der DDR-Industriepolitik
entstanden sind. Denn die Gleichzeitigkeit von wirt
schaftlicher Perspektivlosigkeit, Wegzug junger Be
wohner und Alterung der verbleibenden WeiBwassera
ner fuhrt zu einer kumulativen Abwartsspirale, die die
weitere Schrumpfung der Stadt vorantreibt.

5 Wohnungsbestand und Stadtumbau

Die auffalligste Folge dieser Schrumpfungsspirale ist
ein massiver Wohnungsleerstand. Dieser stieg in WeiB
wasser ab Mitte der 1990er Jahre rasch an und umfass
te im April 1999 bereits 1 816 leere Wohnungen, etwa
21 % der Plattenbauwohnungen in WeiBwasser. Urn
diesem Leerstand entgegenzutreten, wurde Ende 2001
ein Stadtentwicklungskonzept verabschiedet und der
Abriss von 4 000 Wohnungen in WeiBwasser-Siid bis
zum Jahr 2010 beschlossen. Das relativ peripher gele
gene Teilgebiet "Am Sudpark" wurde als Kern des Ab
rissvorhabens ausgewahlt (Stadtverwaltung WeiB
wasser 2001). Da sich die Bevolkerungszahlen seitdem
noch negativer als erwartet entwickelt haben, wird
mittlerweile bereits tiber den Abriss zusatzlicher 1 000
Wohnungen diskutiert, so dass in WeiBwasser
insgesamt der Abriss von 5 000 Wohnungen ansteht.
Dies entspricht etwa der Halfte des Plattenbaugebiets
bzw. einem Drittel des gesamten stadtischen Woh
nungsbestands.

Parallel zur quantitativen Reduzierung ist schon jetzt
eine Notwendigkeit zum Umbau des Wohnungsbe
stands erkennbar. Denn das beschriebene Phanornen
der "demographischen Wellen" bedingt zusammen mit
den anhaltenden Fortziigen eine laufende Verschie
bung in der Alters- und Haushaltsstruktur.

Infolge dieser Veranderung kommt es auf absehbare
Zeit nicht nur zu einem Nachfrageriickgang, sondern
dariiber hinaus zu einem neuen Bedarfan altengerech
ten und auf kleine Haushalte ausgerichteten Wohnun
gen. Da die Grundrisse im Plattenbestand WeiBwassers
aber zum GroBteil auf Zwei-Generationen-Kernfami
lien zugeschnitten sind, fuhrt die beschriebene Ent
wicklung zu einem Anpassungsbedarf bei den Woh
nungsgrundrissen.

Eine besondere Rolle spielt hier zukiinftig die starkere
Beriicksichtigung der Bedurfnisse alterer Menschen.
Urn ein moglichst langes, unabhangiges und selbst
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wanden und
in vertrauter Umgebung zu ermoglichen, mussen Woh
nungen und Hauser altengerecht umgebaut werden.
Beispielsweise mussen rutschfeste Bodenbelage ein-
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gebracht, Sanitaranlagen umgebaut, Barrierefreiheit
geschaffen oder Aufzuge eingebaut und dafur Investi
tionsmittel bereitgehalten werden.

Eine weitere Herausforderung ist die Anpassung der
Wohnungszuschnitte - als Folge der verkleinerten
Haushalte, aber auch der Abrissplanung in Weiswasser.
1m Zusammenhang mit Letzterem muss auf eine Be
sonderheit der Wohnungsstruktur in WeiBwasser
hingewiesen werden: Der von 3-Raum-Wohnungen
dominierte und auf junge Familien zugeschnittene
Wohnungsbestand setzt sich im Wesentlichen aus den
zwei Bautypen "P2" und "WBS 70" zusammen. Sie ka
men in verschiedenen Bauabschnitten zum Einsatz 
in fruheren "P2", in spateren "WBS 70" - und unter
scheiden sich grundlegend in ihren Grundrissen. We
gen der Festlegung des Abrissgebiets auf die stidwestli
chen Randlagen der Stadt mit vorrangig unsanierten
Wohnungsbestanden wird der Typ "WBS 70" vollkom
men aus dem Wohnungsangebot verschwinden. Dies
ist fur die Bewohner problematisch, denn der Typ "P2"
besitzt nur eine innenliegende Kuchenzelle, die tiber
eine Durchreiche mit dem Wohnzimmer verbunden
ist, wahrend der "WBS70" mit einem eigenen Kilchen
raum mit Fenster ausgestattet ist und sich deshalb all
gemein einer hoheren Beliebtheit erfreut. Ein Umzug
von einer "WBS 70"-Wohnung in eine "P2"-Wohnung
ist dehalb wenig popular. Urn den Freizug der "WBS70"
moglich zu machen, muss also derWohnungstyp "P2",
der in Zukunft alternativlos sein wird, umgebaut wer
den. Denkbar waren z.B. nach dem Auszug des Kindes
die Nutzung des Kinderzimmers als Ktiche mit Fenster
und eine Vergrofserung des Wohnzimmers. Auf diese
Weise konnten die sehr kleinen Dreiraumwohnungen
(58,5 ms), die ca. 90% des gesamten Bestandes ausma
chen, den Anforderungen der Bewohner besser gerecht
werden und zu einer hoheren Akzeptanz der Umzugs
angebote fiihren.

Quantitativ ist also mit einem anhaltenden RUckgang
der Einwohnerzahl zu rechnen, weitere Wohnungen
miissen vom Markt genommen werden. Qualitativ sind
die zu erhaltenden Bestande vor allem an die verander
ten Anforderungen anzupassen. Zentrales Thema ist
hier die Zunahme kleinerer und alterer Haushalte. Sie
sollte von Grundriss-, Ausstattungs- und Nutzungsan
derungen im Wohnunsbestand begleitet werden, urn
Spielraume filr eine hohere Wohnzufriedenheit zu er
offnen.

Wohnungswirtschaftlich stellt dies ein Problem dar.
Denn der Stadtumbau trifft in WeiBwasser auf eine Be
volkerung, die im letzten Jahrzehnt einen dramati
schen sozialen Abstieg hinnehmen musste, der sich in
einer hohen Arbeitslosigkeit und einem uberdurch-

220

schnittlichen Anteil von Beziehern niedriger Einkom
men ausdruckt, Nahezu jede Familie ist von Arbeitslo
sigkeit betroffen, und .Normalarbeitsverhaltntsse"
sind in WeiBwasser inzwischen eine Ausnahme, was
sich auf die Haushaltseinkommen auswirkt. Diese lie
gen in allen Haushaltstypen unter dem sachsischen
und weit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt,
mit Ausnahme der gegenwartigen Rentnerhaushalte.
In Zukunft ist aber mit deutlichen Verschiebungen der
Einkommenssituation in WeiBwasser zu rechnen,
denn auch altere Menschen werden dann zu den Be
ziehern niedriger Einkommen gehoren, FUr die Woh
nungsunternehmen sind damit die Moglichkeiten, die
Kosten ftir den notwendigen Umbau aus steigenden
Mieten zu refinanzieren, sehr begrenzt.

An dieser Stelle zeigt sich ein Hauptproblem des der
zeitigen Stadtumbaus: Der vergleichsweise kostenauf
wendige Umbau ist fur die Vermieter aufgrund sinken
der Pinanzspielraume nur schwer realisierbar und fur
die Bewohner sind hohere Mieten nicht tragbar. Einem
qualitativ angemessenen Stadtumbau stehen also har
te okonomlsche Restriktionen gegenuber.

6 Stadtviertel auf Zeit

Die genannten Restriktionen gelten in noch einmal zu
gespitztem MaBe fur diejenigen Bestande, die jetzt
noch bewohnt sind, aber aufgrund der negativen Be
volkerungsentwicklung auf lange Frist leer fallen wer
den. Im zunehmenden MaB entstehen hier Stadtteile,
deren Bild von Abrissen gepragt ist und deren Bewoh
ner auf ihren Auszug warten. Zeichen des Untergangs
pragen in diesen Vierteln die Atmosphare: Sukzessive
werden zum Abriss vorgesehene Hauser entkernt und
vernagelt, Instandsetzungen und Reparaturarbeiten
werden nicht mehr vorgenommen, Laden schlieBen.
Entscheidend ist hier, dass sich all diese Auflosungser
scheinungen tiber einen Zeitraum von mindestens
zehn Jahren hinziehen. In WeiBwasser, wo bis 2010 der
Abriss etwa eines Drittels des Gesamtwohnungsbe
standes vorgesehen ist, geraten damit weite Teile der
Stadt auf absehbare Zeit in einen Wartezustand, der
sich als .Nicht mehr, noch nicht" beschreiben lasst.

Dieser Zustand ist nicht nur eine Ubergangserschel
nung, die die aktuelle Phase des Stadtumbaus in WeiB
wasser begleitet. Da sich der Bevolkerungsruckgang
auf absehbare Zeit kontinuierlich fortsetzen wird,
kommt es vielmehr langerfristig zu einer Situation, in
der mehr Wohnungen und Infrastruktur vorhanden
sind, als gebraucht werden. Die damit vorhersehbare
Herausbildung .temporarer Viertel" (Beer 2002) wirft
sowohl fur die praktische Stadtplanung als auch fur die
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Stadtforschung eine ganze Reihe neuer Fragen auf.
Denn der unaufhaltsame Niedergang von Infrastruk
tur, Nachbarschaft und Gewerbe ist fur die Bewohner
mit Verunsicherungen und Verlusterfahrungen ver
bunden und kann zu Lethargie, Resignation und Ag
gressionen fuhren, die sich in den betroffenen Vierteln
raumlich verfestigen. In dieser Situation gleichzeitig
das Viertel zu organisieren und die immer noch vor Ort
wohnenden Bewohner in die Stadtgesellschaft zu inte
grieren, wird eine Aufgabe, fur die es bislang kaum Er
fahrungen gibt. Erschwert wird sie noch dadurch, dass
die Entleerung voraussichtlich selektiv verlaufen wird,
so dass eine verstarkte Konzentration von so genann
ten "A-Gruppen" (Arrne, Alte, Arbeitslose, Aussiedler,
Alleinerziehende) zu befiirchten ist. Die Herausbil
dung und Verstarkung sozialer Brennpunkte ist unter
diesen Bedingungen wahrscheinlich.

Sollen .Blelbenmussen", soziale Probleme und Frust
ration nicht sich selbst iiberlassen bleiben, wird der
Abbau von Stadtvierteln von temporaren Aufwertungs
mafsnahmen begleitet werden miissen. Hier ergibt sich
ein weiteres Problem: Mittel in einen Bestand investie
ren zu miissen, der keine Zukunft hat, ist wirtschaftlich
nur selten darstellbar. Insbesondere die Wohnungsun
ternehmen stehen hier vor der Herausforderung, mit
dauerhaft sinkenden Einnahmen nicht nur Umbau
und Sanierung der Verbleibebestande organisieren,
sondern dariiber hinaus Mittel in Wohnungen investie
ren zu miissen, die es noch vor Ablauf der Amortisati
onsfristen nicht mehr geben wird.

7 Schrumpfung und Stadtumbau -
Schlussfolgerungen und Herausforderungen

Es wird deutlich, dass der Zusammenbruch der wirt
schaftlichen Basis und die dadurch ausgeloste
Schrumpfung der Einwohnerzahl die maBgeblichen
Determinanten der WeiBwasseraner Stadtentwicklung
sind. Die Abwartsentwicklung ist dabei kein Anpas
sungsproblem, sondern auch langfristig ist nicht mit
einem Ende des Niedergangs und einer Stabilisierung
der Lage zu rechnen. Die Auswirkungen der Schrump
fung beschranken sich aulserdem nicht nur auf die An
passung des Wohnungsbestands an eine geringere
Nachfrage, sondern ziehen auch scheinbar entfernte
Bereichen wie die Kommunalfinanzen, die Fernwar
meversorgung, die Pflegediensten oder das Kulturan
gebot in Mitleidenschaft. Die Probleme sind zudem
miteinander verschrankt und drohen sich als eigen
dynamische Prozesse zu verfestigen.
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Abwanderung und demographische Alterung fuhren
damit tatsachlich zu einer neuen Dynamik der Stadt
entwicklung. Dies trifft aber nicht nur fur WeiBwasser,
sondern - zumindest auf mittlere Sicht - fiir viele deut
sche Stadte zu. So konnen am Beispiel WeiBwassers
einschlagige Problemstrukturen und Handlungslinien
erkannt werden, in denen planerische Intervention
nicht nur dringend erforderlich, sondern auch moglich
ist:

(1) Da die Bevolkerung WeiBwassers auf absehbare
Zeit weiter schrumpft, wird Stadtumbau nicht nur zum
einmaligen Kraftakt, sondern auch mittel- bis langfris
tig zur Daueraufgabe. Die fordertechnische Konstruk
tion des Stadtumbaus als Sonderprogramm wird die
ser Situation nur begrenzt gerecht.

(2) Mit dem drastischen Sinken der Einwohnerzahlen
sind erhebliche Folgeprobleme bezogen auf die Versor
gungseinrichtungen in den betroffenen Vierteln ver
bunden. Weder die Kommune noch Versorgungsunter
nehmen oder Gewerbetreibende verfiigen iiber die
finanziellen Moglichkeiten, diese Probleme aufzufan
gen. Aus diesem Grund ist es notig, Fordertatbestande
iiber den Wohnungssektor hinaus auszuweiten.

(3) Die durch Abwanderung und Alterung bedingte
Verschiebung der Bevolkerungsstruktur macht es not
wendig, den Abriss von leer stehenden Wohnungen mit
einem Umbau von Teilen der Verbleibebestande zu
verbinden. Auch hier ergeben sich finanzielle Bedarfe,
die iiber die Unterstiitzung einer rein quantitativen Be
reinigung des Wohnungsmarkts hinausreichen.

(4) Im Zuge des anhaltenden Bev61kerungsriickgangs
kommt es zur Herausbildung von "temporaren Vier
teln", Hier werden Malsnahmen zur Aufrechterhaltung
der Lebensqualitat nctig werden, die von vornherein
temporar angelegt sind, wenig kosten und flexibel auf
sich rasch andernde Situationen reagieren konnen,

Im Vergleich mit der bisherigen fachpolitischen und
wissenschaftlichen Diskussion, die Schrumpfung und
Stadtumbau entweder vorrangig als Wohnungsmarkt
problem behandelt oder vor allem nach den paradig
matischen Konsequenzen eines .Abschieds vorn
Wachstum" fragt, wird also deutlich, dass die Beglei
tung von Schrumpfungsprozessen zwar durchaus neue
Probleme aufwirft und neue Steuerungsansatze ver
langt. Bei aller Dramatik entzieht sich Schrumpfung
nichtsdestotrotz weder der Moglichkeit intellektueller
Durchdringung noch der Aussicht auf planerische
Steuerung. Handlungsmoglichkeiten und -notwendig
keiten konnen im Gegenteil relativ klar benannt wer
den. Es gilt vor allem, sie zu ergreifen.
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Anmerkung

(1)

Ein prominentes Beispiel hierfiir ist der Bericht der Enquete 
Kommission .Demographischer Wandel - Herausforderungen
unserer alter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die
Politik" (Deutscher Bundestag 2002), in dem auf 300 Seiten die
Folgen des demographischen Wandels fur die Stadte und Regio
nen keine Erwahnung finden.
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