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I Ausgangslage 

Die schon seit langem zu beobachtenden Veranderun
gen der Bevolkerungsstruktur Deutschlands, die jiingst 
starker offentlich diskutiert werden, wurden bereits 
Ende der 1980er Jahre thematisiert. So haben u. a. 
HauBermann und Siebel (1987, S. 26) darauf hingewie
sen, <lass die deutsche Bevolkerung bereits zwischen 
1978 und 1984 urn 0,5% abgenommen habe. Dieser 
Verlust habe sich vor allem auf die Kernstadte aus
gewirkt und dort zu entsprechenden Tendenzen der 
Verodung gefiihrt. Allerdings wurde der von diesen 
Autoren beschriebene Bevolkerungsriickgang wah
rend der 1980er und 90er Jahre noch durch hohe inter
nationale Zuwanderungsgewinne iiberdeckt - ins
besondere bedingt durch den Zerfall des Ostblocks -, 
so <lass sich die seit den 1970er Jahren zu beobachten
den niedrigen Geburtenraten erst jetzt als Veranderung 
der Zusammensetzung der Bevolkerung bzw. an der 
Einwohnerzahl bemerkbar machen (vgl. Kocks 2003, 
S. I).

Dabei sind diese Entwicklungen das Ergebnis von 
mehreren sich iiberlagernden Prozessen, die sich 
sichtbar verstarkt haben und heute unter der Ober
schrift des „demographischen Wandels" zusammenge
fasst werden. Insgesamt wirken folgende vier: Teilpro
zesse zusammen: 

Erstens: Eine niedrige Geburtenrate, die weit unter 
dem fiir die Sicherung des Bevolkerungsstandes not
wendigen Niveau liegt (1,4 statt 2,1 Kinder je Frau), 
fiihrt zu einer sinkenden Bevolkerungszahl (Statisti
sches Bundesamt 2003, S. 10). Dieses Phanomen wird 
auch als „schrumpfende Bevolkerung" bezeichnet. Die 
10. koordinierte Bevolkerungsvorausberechnung des
Statistischen Bundesamtes geht in der mittleren Va
riante davon aus, <lass die Bevolkerung Deutschlands
bei unveranderten Zuwanderungsraten von derzeit
etwa 82 Mio. Menschen auf 75 Mio. im Jahr 2050 sinken
wird (Statistisches Bundesamt 2003, S. 26).

Zweitens: Die genannten Prozesse, die eine strukturel
le natiirliche Anderung der Bevolkerung ergeben, wer
den durch Wanderungsbewegungen iiberlagert bzw. 
verstarkt. Besonders auffallig sind in diesem Zusam-

RuR 3/2005 

menhang in den letzten Jahren zwei Wanderungspro
zesse: Eine Wanderungsart fiihrt Menschen aus einigen 
landlicher gepragten Regionen Deutschlands in die 
Verdichtungsraume und hat eine „Entleerung" der 
Herkunftsraume zur Folge. Eine weitere Art der Wan
derung ist die anhaltende Tendenz groBer Bevolke
rungsgruppen, im suburbanen Raum „Quartier zu be
ziehen". Dies geht zu Lasten der Zentren und erhoht 
den Siedlungsdruck in den stadtnah gelegenen Kom
munen. Wenn beide Prozesse in Kombination auftre
ten und dabei Wanderungen aus landlicheren Regio
nen in Verdichtungsraume fiihren, dort aber auf 
suburbane Quartiere zielen, wird deutlich, <lass sowohl 
die Innenstadte (die Zentren) als auch die im Sinne der 
hier gemeinten Wanderungsprozesse als Herkunftsge
biete zu bezeichnenden landlicher gepragten Regio
nen in Zukunft mit wanderungsbedingten Bevolke
rungsverlusten zu rechnen haben werden - zusatzlich 
zu dem zu erwartenden natiirlichen Bevolkerungs
riickgang (vgl. u.a. Kocks 2003, S. II). 

Drittens: Infolge der sich stetig verbessernden medizi
nischen Versorgung steigt die Lebenserwartung an (sie 
liegt fiir einen 2002 geborenen Jungen bei 74,8 Jahren, 
bei einem Madchen bei 80,8 Jahren (Statistisches Bun
desamt 2003, S. 17)), so <lass der Anteil alterer Men
schen an der Gesamtbevolkerung zunimmt. Dabei ist 
zu bedenken, <lass die Oberalterung nicht nur ein 
deutsches, sondern ein globales Problem darstellt 
(United Nations, Population Division, Department of 
Economic and SocialAffairs 2003, S. 1), das in Deutsch
land durch die niedrigen Geburtenraten lediglich ver
scharft wird. Nach Angaben der UN ist damit zu rech
nen, <lass der Anteil an Personen in Deutschland, die 
alter als 60 Jahre sind, von rd. 24% (2002) auf 38% 
(2050) ansteigen wird, wahrend bei den unter 60-Jahri
gen die Jahrgange mit abnehmendem Alter immer 
schwacher besetzt sein werden. Neben den Folgen fiir 
die Versorgung der Bevolkerung mit der entsprechen
den altersgerechten Infrastruktur fiihrt dies zu einer -
dauerhaften - Krise sozialer Sicherungssysteme, d. h. 
der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung (vgl. 
Birg 2003, S. 43-56). 
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Viertens: Unabhangig von der Entwicklung der Zuwan
derung nach Deutschland wird sich der relative Anteil
der auslandischen Bevolkerung an der Gesamtbevol
kerung erhohen. Mit einem Ausgleich der sinkenden
Bevolkerungszahl infolge der o.a. Prozesse durch eine
erhohte Zuwanderung ist allerdings nicht zu rechnen.
Denn urn den aktuellen Bevolkerungsstand zu halten,
ware bis zum Iahr 2050 eine Zuwanderung von
insgesamt 3,8 Mio. Personen pro Iahr 0) notig, was auf
summiert 188 Mio. Zuwanderer bedeuten wtirde (Birg
2003, S. 22).

In den neuen Landern haben sich seit Beginn der
1990er Jahre alle genannten Prozesse iiberlagert. Dazu
kam eine ungiinstige Wirtschaftsentwicklung, die als
zusatzlicher "Push"-Faktor wirkte und die Abwande
rung grofserer Bevolkerungsgruppen noch beschleu
nigte. Bekannt sind vor allem die von Abwanderung in
besonderer Weise betroffenen Stadte, in denen ein Be
vOlkerungsriickgang urn bis zu 25% erreicht wird (Bei
spiele sind Hoyerswerda, Schwerin oder Halle, vgl.
Lang/Tenz 2003, S. 84), sowie die sich "entleerenden"
Gemeinden der landlichen Raume aus dem Nordosten
Deutschlands. Der hohe Problemdruck in Ostdeutsch
land hat bisweilen dazu geftihrt, dass der demographi
sche Wandel vor allem als ein Problem der neuen Lan
der angesehen wurde bzw. immer noch wird - trotz der
in der Fachliteratur bereits in den 1980er Jahren ent
haltenen Hinweise auf die bevorstehende demogra
phische Entwicklung, und obwohl sich diese Hinweise
ausnahmslos auf die alten, westdeutschen Lander be
zogen.

Spatestens seit der regionalisierten Bevolkerungsprog
nose des Bundesamts fur Bauwesen und Raumord
nung (bis zum Iahr 2020) ist deutlich geworden, dass
sich in den alten Landern nicht nur die durch natiirli
che Anderungen bedingten Verschiebungen in der Be
volkerungsstruktur ergeben werden, sondern in zahl
reichen Regionen auch mit einem Riickgang der
Bevolkerung zu rechnen sein wird. Bei diesen Regio
nen handelt es sich in der Hauptsache urn solche, die
in groBerer Entfernung zu den Verdichtungsraumen
liegen, wahrend die Ballungszentren ihren Bevolke
rungsstand in etwa werden halten konnen. Dieses
holzschnittartige Szenario bildet allerdings kleinrau
mige BevOlkerungsbewegungen nur unzureichend ab,
die durchaus in signifikantem MaB zu Veranderungen
der Bevolkerungsstruktur und -zahl in einigen Kom
munen fuhren konnen (Bucher & Schlorner 2003).
Insgesamt kann also in verschiedener Hinsicht Hand
lungsbedarf aus dem demographischen Wandel abge
leitet werden, der in seinen raumlichen Auswirkungen
vor allem folgende Bereiche tangieren wird (vgl. u. a.
Kocks 2003, S. III):
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• In Teilraumen ist mit "Tragfahigkeitsproblemen" in
zahlreichen Aufgabenfeldern der offentlichen Da
seinsvorsorge zu rechnen. Davon sind der OPNV
genauso betroffen wie der Einzelhandel, ebenso
auch das Angebot an Dienstleistungen, die soziale
und kulturelle Infrastruktur und die Wasser- und
Energieversorgung bzw. die Abwasserreinigung.

• Durch die Uberalterung erhoht sich die Nachfrage
nach spezifischer sozialer Infrastruktur, so dass ein
entsprechender Umbau der vorhandenen Einrich
tungen bzw. deren Anpassung an die neue Nachfra
gestruktur notig wird.

• Durch die zunehmende Internationalisierung der
Bevolkerung werden sich die Integrationsaufgaben
erhohen, gerade in den Verdichtungsraumen.

• Die fortschreitende Suburbanisierung wird zu einer
weiteren Schieflage zwischen Infrastrukturangebot
in den Kernstadten und im Umland sowie dessen
Finanzierung fiihren.

Die beschriebene Situation war der Anlass zu untersu
chen, wie die kommunalen Enrscheidungstrager in
den Kommunen der westdeutschen Lander mit dem
demographischen Wandel umgehen. Dabei stand zum
einen die Frage im Vordergrund, ob das Thema in den
Kommunen "angekommen" ist, also bereits einen fes
ten Platz in der Agenda der dort Verantwortlichen ein
nimmt. Zweitens ging es darum zu erfahren, ob das
Thema lediglich bekannt ist oder bereits Uberlegun
gen angestellt werden, wie mit dieser Herausforderung
in der Zukunft umgegangen werden soll, In diesem
Zusammenhang wurde eine E-Mail-Erhebung bei
westdeutschen Kommunen durchgefuhrt und wurden
diese gefragt, ob sie bereits eigene Strategien zur Be
waltigung der Folgen des demographischen Wandels
entwickelt haben und welche Themenfelder diese ggf.
abdecken.

2 Erhebung

Fiir die E-Mail-Befragung wurde aus den insgesamt
8 565 Kommunen der westdeutschen Lander eine
12%-Stichprobe gezogen. Fur die so ausgewahlten
1 032 Kommunen aller Grofsenklassen wurden jeweils
Name und E-Mail-Adresse des Burgermeisters bzw. der
Biirgermeisterin recherchiert, wobei sich herausstell
te, dass bei der zufalligen Auswahl z.T. mehrere Kom
munen aus derselben Verbandsgemeinde bzw. Verwal
tungsgemeinschaft ausgewahlt worden waren und fur
diese nur die Adresse der Biirgermeisterin oder des
Biirgermeisters der jeweiligen Verbandsgemeinde oder
der Verwaltungsgemeinschaft zu finden war. Dadurch
reduzierte sich die Zahl der zur Befragung eingelade
nen Biirgermeisterinnen und Biirgermeister auf 819.
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Karte 1
Westdeutsche Kommunen und der "demographische Wandel"
Ergebnisse einer Kurzbefragung unter Burgermeisterinnen und Btirgermeistern westdeutscher Kommunen
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Diese wurden per E-Mail informiert und gebeten, ei
nen ebenfalls per E-Mail versandten Fragebogen aus
zufilllen, der Fragen zu allgemeinen Strukturdaten der
Kommunen sowie zum Umgang mit dem Thema "De
mographischer Wandel" enthielt. Von den versandten
Hinweis-E-Mails wurden 22 als unzustellbar deklariert;
somit kann davon ausgegangen werden, dass 797 den
Empfanger erreicht haben. 276 Kommunen haben den
Fragebogen beantwortet, so dass sich eine Riicklauf
quote von 34,6% bezogen auf die angeschriebenen
Kommunen ergibt.

In den einzelnen Landern lagen die Riicklaufquoten in
Bezug auf die tatsachlich versandten E-Mails zwischen
28,7% (Schleswig-Holstein) und 55,6% (Saarland). Die
hohe Resonanz auf die Befragung ist ein erstes Anzei-

chen fur die Aktualitat und Brisanz des Themas "De
mographischer Wandel" auch in den westdeutschen
Kommunen. Die Riicklaufquoten sind - zusammen mit
wesentlichen Ergebnissen - in Karte 1 dargestellt.

3 Ergebnisse der Erhebung

3.1 Der "demographische Wandel" und
die kommunalen Entscheider

Zunachst kann festgestellt werden, dass der demogra
phische Wandel als Thema bei den kommunalen Bnt
scheidungstragern .angekommen" ist. Denn 81,5% der
Biirgermeisterinnen und Biirgermeister haben sich
- unabhangig von GroBe, zentralortlichem Status und
raumlicher Lage ihrer Kommune - bereits mit dem
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Thema befasst (vgl. Tab. 1 weiter unten). Hinsichtlich
der Differenzierung nach Landern haben sich die Bur
germeisterinnen und Burgermelster aus Bayern und
Schleswig-Holstein bisher am wenigsten tiber den de
mographischen Wandel Gedanken gemacht, denn fur
Anteilliegt je urn 75%, wahrend in allen anderen west
lichen Landern Werte zwischen 82% und 100% erreicht
werden. Zudem gilt generell, dass die Kommunalpoli
tiker das Thema und dessen Konsequenzen umso in
tensiver behandelt haben, je grofser die betreffende
Kommune ist (resp. je hoher ihr zentralortlicher Status
und zentraler ihre Lage ist). Es folgt also, dass das The
rna bislang vor allem die kommunalen Entscheider der
groBeren und grofsen Stadte beschaftigt hat, wahrend
bei kleineren Kommunen aus landlicher gepragten
Regionen noch Nachholbedarf festzustellen ist.
Besonders hoch ist dabei der Anteil der Kommunen
des landlichen Raums, denen von der Landes-fRegio
nalplanung kein zentralortlicher Status zugewiesen ist.
Erklaren lasst sich dies u. U. aus der Tatsache, dass ge
rade in dieser Gemeindekategorie auch der Anteil der
jenigen Burgermeisterinnen und Burgermeister, die
davon ausgehen, dass der demographische Wandel
ihre Kommune kaum betreffen wird, mit 13,0% mit
deutlichem Abstand am hochsten ist.

Immerhin 92,8% der antwortenden Burgerrnelsterin
nen und Burgermelster sind sich daruber einig, dass

Tabelle 1
Wesentliche Ergebnisse der Befragung der Biirgermeisterinnen
und Biirgermeister (BM) zurn demographischen Wandel

Ja ein

abs. in % ab. in %

Haben Sie sich als 1l:'.1 22 \ 8 \.5 5 1 \8,5
mit dern "demo-
graphischen Wandel"
auseinander gese tzt?

Hat sich die Verwaltu ng \8 6 67,4 89 32.2
mit dern ..demo-
graphischc n Wand cl"
ause inande r gcsc tzt?

Meinen Sic, dass das 256 92.8 18 6.5
The rna a uch fur west -
deutsche Kornrnunen
cine wese ntliche kun ftige
Herausfo rderung sein
ko11nt e?

Haben Sic fur Ihrc 157 56.9 1\9 43,\
Kommune bereits Stra-
regicn zur Bewaltigung
des ..demographischc n
Wa ndels" entwickelt?

n = 276, an 100% fehlende Werte = keine Angabe

Quelle: eigene Erhebung
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die bevorstehenden Anderungen der Bevolkerungs
struktur und deren raumliche Differenzierung ein we
sentliches Handlungsfeld der Kommunen darstellen
wird. Die Kommunen, die sich dem nicht anschlieBen
konnen, verweisen entweder auf eine - ihrer Meinung
nach - tlberdurchschnittllch junge Bevolkerung (mit
der Erwartung eines entsprechend hohen natiirlichen
Bevolkerungszuwachses) oder auf erwartete Wande
rungsgewinne in der Folge der anhaltenden Abwande
rung aus den Zentren.

Von Interesse ist jedoch nicht nur, dass sich die Burger
meisterinnen und Burgermeister bereits mit dem de
mographischen Wandel befasst haben, sondern auch
die Art und Weise, wie dies geschieht: 26,2% haben
bislangVeranstaltungen zum Thema besucht oder ein
schlagige Fachliteratur studiert. Eine inhaltliche Aus
einandersetzung findet daruber hinaus bei 20,0% der
befragten Kommunen vor allem in Bezug auf Fragen
zur Stadtplanung statt. Zudem rucken 22,2% bei ihrer
Beschaftigung mit dem Thema die soziale Infrastruk
tur und deren Anpassungsbedarf in den Vordergrund;
immerhin 17,3%geben zudem an, dass sie selbst schon
an Konzepten zum demographischen Wandel in ihrer
Gemeinde arbeiten.

3.2 Die Verwaltungen und
der demographische Wandel

Allerdings zeigt sich insgesamt, dass in den Kommu
nalverwaltungen das Thema .Demographischer Wan
del" bis dato noch nicht annahernd so haufig umset
zungsorientiert behandelt wird, wie es angesichts der
zu erwartenden Herausforderungen zu erwarten ware:
Nach Aussagen der Burgermeisterinnen und Burger
meister haben sich namlich erst 67,4% der Verwaltun
gen des Themas angenommen (vgl. Tab. 1). Auch hier
zeigt sich - wie bei den Btirgermelsterinnen und Bur
germeistern auch - eine Zunahme des Interesses am
demographischen Wandel und seinen Konsequenzen
mit steigender Einwohnerzahl und hoherem zentral
ortlichen Status.

Dennoch: Es besteht offenbar Bedarf, das Thema den
Verwaltungen der Kommunen naher zu bringen, damit
diese entsprechende Konzepte als Vorlagen an die
Gemeindeparlamente entwickeln konnen. Derzeit
befassen sich die Gemeindeverwaltungen beinahe
ausschlielslich nur mit den offensichtlichsten Aus
wirkungen der kommenden Anderungen der Bevol
kerungsstruktur und werden entsprechend auch dort
die Themen Stadtplanung (26,3%) und soziale Infra
struktur (26,9%) besonders graB geschrieben, wobei
bis dato 18,3% eigene Konzepte entwickelt und 15,1%
sich lediglich tiber das Thema informiert haben.
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Moglicherwelse ist die mangelnde Bearbeitung des
demographischen Wandels durch die offentlichen
Verwaltungen auch ein hierarchisches Problem - bzw.
erfolgt ohne einen Auftrag der Verwaltungsspitze bzw.
der politisch Verantwortlichen keine Bearbeitung einer
Sache. Dies ware aber gerade in Hinblick auf die gut
informierten Biirgermeisterinnen und Biirgermeister
eher iiberraschend.

3.3 Strategien der Kommunen

Der Anteil der Kommunen, in denen bereits an Strate
gien zur angemessenen Bewaltigung des demographi
schen Wandels gearbeitet wird, ist noch einmal niedri
ger: Nur 56,9 % haben sich bisher entsprechende
Strategien iiberlegt (vgl.Tab. 1). Zudem zeigt sich in der
Differenzierung ein unausgeglichenes Bild: Vor allem
die Mittelzentren sind hier besonders gut vorbereitet,
denn 71,1% haben bereits strategische Konzepte erar
beitet. In den Oberzentren haben dies noch 60,0% ge
tan, bei den Klein- bzw. Unterzentren sind es hingegen
nur 57,2%. Das Schlusslicht bilden auch hier die Korn
munen ohne zentralortliche Einstufung (52,2%), die
mit den Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Ober
zentrums (50,0%) etwa gleichauf liegen.

Ein Thema, das bislang mit dem demographischen
Wandel kaum in Verbindung gebracht wird , ist das der
Integration. Selbst in den Verdichtungsraumen, wo ein
erhohter Problemdruck zu erwarten sein wird , haben
sich nur 4,3% der Kommunalverwaltungen mit ent
sprechenden Konzepten befasst. Auch der Anteil der
Kommunen aus Verdichtungsraumen, die schon auf
Integrationsprobleme ausgerichtete Strategien entwi
ckelt haben, liegt lediglich bei 22,7%.Hier besteht noch
erheblicher Handlungsbedarf.

Gerade hinsichtlich der Strategien, die in den Kornrnu
nen erarbeitet wurden, stellt sich die Frage, wie diese
aussehen: Sind es Stragtegien, die nur wenige oder gar
nur ein einziges Problemfeld behandeln, oder sind es
umfassende, querschnittsorientierte, in denen mehre
re Themenfelder gleichermaBen behandelt werden.
Schon bei den Themen, die Teil einer kommunalen
Strategie in Bezug auf den demographischen Wandel
geworden sind, zeigt sieh, dass die strategische Aus
einandersetzung durchaus auch zu einer intensiveren
- umfassenden - inhaltlichen Bearbeitung fiihrt: Ne
ben den bereits mehrfach angefiihrten "klassischen"
Themenfeldern wie der Stadtplanung und sozialen In
frastruktur wurden auch weniger populate Problem
felder beriicksichtigt. So haben sich 88,5% der kommu
nalen Strategien mit Infrastruktur fur Kinder und
Jugendliche befasst, bei den Senioreneinrichtungen
liegt der Anteil bei 70,7%, was in Hinblick auf die zu

RuR3/2 005

erwartende Uberalterung noch etwas niedrig er
scheint. Ebenso hoch (68,3%) ist der Anteil an Strate
glen , die sich zunachst grundlegend mit der Bevel
kerungsentwicklung befassen. Auch hier ware es
wiinschenswert, dass sich alle Kommunen Gedanken
daruber machen, wie sich ihre Bevolkerung kiinftig
entwickeln wird , zumal 78,3% angeblich ihre Sied
lungsentwicklung bereits am demographischen Wan
del ausgerichtet haben. Ein weiteres Thema von ho
hem Rang in den kommunalen Strategien ist die
Nahversorgung bzw. der Einzelhandel; es spielt noch
in 58,6% der Kommunen eine Rolle (vgl.Tab. 2).

Insbesondere Themen, die im Bereich der technischen
Infrastruktur anzusiedeln sind, spielen kaum eine Rol
le: Weder von der Wasserversorgung (23,6%) noch von
der Abwasserentsorgung (24,2%) oder dem QPNV
(25,5%) lasst sich sagen, dass sie zu den Hauptthemen
in den kommunalen Strategien gehoren, obwohl sich
gerade hier deutliche Verschiebungen in der Nachfra
gestruktur und entsprechend auch in der Kostenstruk
tur ergeben diirften. Ein Grund dafur mag die Tatsache
sein, dass die genannten Aufgaben haufig nicht mehr
in den direkten Aufgabenbereich der Kommune fallen,
sondern delegiert oder privatisiert sind, so dass sie et
was aus dem Blickfeld der kommunalen Entscheider
und der Verwaltung geriickt sind.

Hinsichtlich der Art der entwickelten Strategien waren
insgesamt elfThemenfelder vorgegeben (Tab.2). 21,1%

der genannten Strategien beziehen davon nur drei
oder weniger ein, so dass kaum von einer Quer
schnittsorientierung die Rede sein kann. 57,3% der
Strategien enthalten zwischen drei und sechs verschie-

Tabelle 2
Themenfelder der kommunalen Strategien zur Bewiiltigung des
"demographischen Wandels"

Thcmcnfclder ab. in %

Wasserverso rgung 37 23.6

Abwasseren tso rgu ng 38 24.2

chu le, Kinder. lugendzentren 139 88.5

eniorcneinrichtu ngen II I 70.7

Bevolkerungsenrwlcklung 108 68.8

Siedlungsflache uc ntwickluug 123 88.3

Offentlicher Personennahverkehr 40 25.5

Strafsenbau 27 17.2

Soziale icherung 29 18.5

Migration . Integration 29 18.5

Einzclhan del. Nahversorgung 92 58.6

n = 157 Kommunen, die bereit s eine Strategie zur Bewaltigung
des .demographfschen Wandels" erarbeitet haben

QueUe: eigene Erhebung
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dene Themenfelder und konnen somit als ansatzweise
querschnittsorientiert bezeichnet werden, wahrend
21,0% der Strategien zwischen sieben und zehn ver
schiedene Themenfelder behandeln und somit als
querschnittsorientiert gelten konnen. Unklar ist dabei
allerdings die Art und Weise der Integration der ver
schiedenen Strategien, so dass offen bleiben muss, wie
diese miteinander vernetzt sind und auch letztlich um
gesetzt werden sollen.

4 Kiinftige Handlungsfelder

Aus den vorgenannten Ergebnissen lassen sich ver
schiedene Handlungsfelder ableiten. So wurde festge
stellt, dass sich kleine Kommunen aus den landlicher
gepragten Regionen noch nicht umfassend mit dem
Thema auseinandergesetzt haben. Betrachtet man
dies vor dem Hintergrund der eingangs skizzierten
Einflussfaktoren (nattirliche Bevolkerungsbewegung
und deren Oberlagerung durch Wanderungsbewegun
gen), so wird deutlich, dass die Auseinandersetzung
gerade in diesen Kommunen am ehesten erforderlich
ware. Im selben MaB diirfte es notig sein, dass sich die
zentralen Orte hochster Ordnung bzw. die Zentren der
Verdichtungsraume mit dem demographischen Wan
del beschaftigen. Dass diese Notwendigkeit in den
Zentren erkannt ist, zeigt der uberaus hohe Anteil an
Oberzentren und Grolsstadten, die das Thema bereits
bearbeiten.

Weiterhin ist es notig, sich nicht nur oberflachlich mit
dem demographischen Wandel zu beschaftigen, son
dern das Thema weiter zu vertiefen. Dazu reicht es
nicht, nur die offensichtlichen Themenfelder in die
Oberlegungen mit einzubeziehen, sondern es ist erfor
derlich zunachst zu uberlegen, welche Bereiche
insgesamt berucksichtigt werden mussen, urn an
schlieBend eine entsprechende Integration in quer
schnittsorientierte Strategien vornehmen zu konnen.
Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf Themen
gelegt werden, die bislang noch nicht im Blickfeld der
Burgermeisterinnen und Burgermeister bzw. der Ver
waltungen liegen. Hier sei besonders darauf hingewie
sen, dass die Veranderungen der Volkswirtschaft bzw.
der lokalen Wirtschaftsbasis von keinem der kommu
nalen Entscheider als ein relevantes Thema angespro
chen wurde - obwohl mit einem deutlichen Ruckgang
der Personen im erwerbsfahigen Alter und so damit
gerechnet werden muss, dass einerseits das Potenzial
an Humanressourcen insgesamt kleiner wird, wahrend
andererseits grolsere Lasten von den offentlichen
Haushalten geschultert werden mussen. Diese resul
tieren vor allem aus dem steigenden Anteil alterer
Menschen, der entsprechende Ausgaben der Renten-,
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Kranken- und Pflegeversicherung mit sich bringen
wird. Fur die Kommunen bedeutet dies jedoch - bei ei
ner unveranderten Rechtslage in Bezug auf die Ein
kommens- und Unternehmenssteuern -, dass mit wei
ter steigenden Ausgaben bei gleichzeitig sinkenden
Einnahmen zu rechnen ist. Damit wird die finanzielle
Basis, die zur Erftillung der kommunalen Aufgaben
notig ist, noch einmal schmaler werden.

Des Weiteren mussen Themen aus dem Bereich der
technischen Infrastruktur wieder mehr ins Blickfeld
der Kommunen gelangen. Zu achten ist vor allem dar
auf, dass die Versorgungsqualitat durch die rucklaufi
gen Bevolkerungszahlen nicht dauerhaft einge
schrankt wird und sich die Kosten der Infrastruktur in
folge der moglichen Minderauslastung deutlich
erhohen. Es ist deshalb notwendig, neue Modelle und
Strategien zu erarbeiten, mit deren Hilfe auch bei .aus
gedunnter" Bevolkerungsdichte noch eine flachen
deckende Infrastrukturversorgung moglich ist. Ent
sprechende Erkenntnisse konnten aus dunn besiedel
ten Landern wie Skandinavien, Kanada und den USA
iibertragen werden (vgl. hierzu die Beispiele in Bun
desamt fur Bauwesen und Raumordnung 2003). Zwei
Moglichkeiten bieten sich unmittelbar an: Dies sind
zum einen die Obertragung von Aufgaben auf Ver
bundlosungen bzw. von mehreren Gemeinden getra
gene Gesellschaften, zum anderen der gezielte Aufbau
dezentraler Infrastruktur.

Ein weiterer Punkt betrifft indirekt die soziale Absiche
rung von Teilen der Bev61kerung: So steht zu befurch
ten, dass durch die abzusehenden Abwanderungsten
denzen in den landlicher gepragten Teilraumen eine
schleichende Abwertung des dortigen Immobilienbe
stands zu erwarten ist. Dieses Problem, das Hand in
Hand mit der Wiederinwertsetzung dieses Immobili
enkapitals geht - z.B. urn in einer spateren Phase des
Lebenszyklus einen Ruckzug in die Stadt zu finanzie
ren -, wurde weder von den Verwaltungen noch von
den Burgermeisterinnen und Burgermeistern als ein
relevantes Thema angegeben.

5 Mogltche Ansatzpunkte fur Strategien
der Kommunen

An erster Stelle steht die Erkenntnis, dass der demogra
phische Wandel trotz seiner hohen Medienprasenz
noch nicht uberall zu der gewunschten inhaltlichen
Auseinandersetzung gefiihrt hat. So gibt es nach wie
vor zahlreiche Kommunen, in denen das Thema "stief
mutterlich" behandelt wird - und dies gerade in den
kleineren Kommunen der landlicheren Regionen, in
denen der Handlungsbedarf kunfng am groBten sein
wird.
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Moglicherweise musste der demographische Wandel
als ein Teilaspekt der gesellschaftlichen Entwicklung in
groBerem MaB als bisher auch in andere Debatten ein
gebettet werden. Wesentlich ist hier unter anderem die
aktuelle Diskussion urn das Ziel der "Gleichwertigkeit
der Lebensbedingungen", das in Art. 72 II GG und in
§ 1 II ROGverankert ist. In den vergangenen Iahren und
Jahrzehnten wurde stets versucht, dieses Ziel durch die
Stiltzung der Strukturen peripherer Regionen zu errei
chen, u. a. mit Hilfe des Aufbaus einer Ieistungsfahigen
polyzentrischen Siedlungsstruktur (siehe u. a. Leitbild
der dezentralen Konzentration, hierzu Bundesamt fur
Bauwesen und Raumordnung 2001, S. 315). Iungst
wurde nun festgestellt, dass eine .Angleichung" der
Lebensverhaltnisse (die so auch nie Ziel der struktur
politischen Mafsnahmen war) nicht sinnvoll sei, Diese
Feststellung fugt sich in eine Reihe jUngerer Strategien
ein, die darstellen, dass es sinnvoller sein konnte, statt
der Strukturen der schwacheren Regionen die Zentren
resp. die Metropolregionen zu stutzen, urn so die Wett
bewerbsfahigkeit Deutschlands zu starken, Auch die
raumlichen Implikationen der auf Wirtschaftswachs
tum ausgerichteten Lissabon-Strategie der Europai
schen Union sind ahnlich. Nur durch eine Umleitung
der Finanzhilfen in die starken Regionen konnte weite
res Wachs tum generiert werden, das dann in der Kon
sequenz zu ausreichenden Mitteln fiihrt, die zur Struk
turforderung herangezogen werden konnen. So fordert
bspw. Zimmermann (2003, S. 11), dass zur Starkung
des Wachstums in Gesamtdeutschland die modernen
Verdichtungsraume in einen Zustand versetzt werden
mtissten, in dem das Wachs tum in dies en fortschreiten
kann, und dass die so erwirtschafteten Mittel dann
dafur verwendet werden, in den Regionen ohne derzei
tige Entwicklungschancen eine Mindestversorgung
aufrechtzuerhalten. Zur Umsetzung schlagt er eine
zeitlich und raumlich flexible nationale Entwicklungs
politik vor, die darauf gerichtet sein sollte, zunachst die
Wachstumskrafte zu starken, urn dann in Phasen der
wirtschaftlichen Prosperitat wieder mehr in die Rich
tung der Realisierung des Ausgleichsziels zu arbeiten
(Zimmermann 2003, S. 12, zu den Anforderungen an
ein entsprechendes wettbewerbsfahiges Siedlungssys
tern vgl. Zimmermann 2004, S. 26-29).

Wenn aber derzeit unklar ist, in welche Richtung "die
Reise gehen soll", ob also kunftig vor allem die Zentren
zur Sicherung der Wettbewerbsfahigkeit unterstiltzt
werden sollen oder die bisherige Zielrichtung beibe
halten werden soll, wird es gerade den Kommunen in
peripheren Regionen schwer fallen, sich zu positionie
ren und Strategien zu entwerfen. Dies gilt vor allem,
wenn deren Mach- resp. Finanzierbarkeit unklar
bleibt. Daraus folgt unmittelbar, dass zuerst allgemei
ne politische Rahmensetzungen erfolgen mussen, de-
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nen zu entnehmen ist, wie der demographische Wan
del bewaltigt werden soll, Da diese Aufgabe alle Ge
bietskorperschaften in Deutschland gleichermaBen
tangiert, erscheint es sinnvoll, sie der Bundesregierung
zuzuweisen. Dabei reicht es nicht, dass sich der Bund
auf offensichtliche Aufgabenbereiche wie die Renten-,
Kranken-, Pflege- und Sozialversicherung beschrankt,
sondern es muss eine umfassende Strategie erarbeitet
werden, die die sozialen ebenso wie die raumlichen
Konsequenzen des demographischen Wandels
gleichermaBen berucksichtigt. So ist es mehr als er
staunlich, dass der Bericht der Enquete-Kommisslon
.Demographischer Wandel" (Deutscher Bundestag
2002) zwar das Thema insgesamt umfassend behan
delt, jedoch keinerlei Hinweise auf die raumlichen Wir
kungen des demographischen Wandels enthalt, Wenn
festzustellen ist, dass es zahlreichen Kommunen an
einer umfassenden Strategie fur die Bewaltigung des
dieses Wandels mangelt, so gilt dies fur die Bundes
politik erst recht.

An dieser Strategie waren zunachst landerspeziflsche
Konkretisierungen auszurichten, die dann den Rah
men fur die konkreten Strategien der Kommunen bil
den wiirden. Eine besondere Rolle sollte in diesem Zu
sammenhang die Definition dessen spielen, was
z. B. unter der von Zimmermann (2003, S. 11) ange
sprochenen "Mindestversorgung" zu verstehen ist
(wobei sich daran die Frage anschliefst, ob es nicht ge
nau diese .Mindestversorgung" ist, die den Zugang zu
diversen GUtern und Diensten sichert und so die
"Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse" mit ande
ren Worten umschreibt). Hier kann z.B.die flexible An
wendung des Zentrale-Orte-Konzepts helfen, die Ver
sorgung der Bevolkerung in der Flache sicherzustellen
(vgl.hierzu Blotevogel2003 oder Zeck 2003). Allerdings
ware dazu eine entsprechende Umsetzung durch die
Landes- und Regionalplanung vonnoten,

Die flexible Handhabung des Zentrale Orte-Konzepts
fuhrt zuruck zu den Kommunen: Zur Sicherstellung
derVersorgung der Bevolkerung mit offentllcher Infra
struktur nennt Blotevogel (2003, S. XXI-XXV) die Mog
lichkeit, Aufgaben kunftig nicht mehr einzelnen Kom
munen, sondern "Standortclustern" zuzuweisen.
Diese Moglichkeit solle gerade in Flachengemeinden
landlicher Regionen zur Anwendung kommen.
Allerdings setzt eine solche Anwendung neben einer
entsprechenden Ausweisung durch die Ubergeordnete
Planung auch die Kooperationsbereitschaft der Ge
bietskorperschaften vor Ort voraus. Diese ist jedoch
nur dann zu erwarten, wenn die Kommunen erstens
ein entsprechendes Problembewusstsein haben ("Wir
werden vorn demographischen Wandel betroffen
seinl"), wenn zweitens derWille besteht, Aufgaben, die
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bislang von den Kommunen allein gelost wurden, ge
meinsam anzugehen, und drittens auch die Chancen
gesehen werden, die diese Zusammenarbeit allen Be
teiligten bieten konnte. Beispiele fur entsprechende
Losungsansatze hat z. B. das Modellvorhaben der
Raumordnung .Anpassungsstrategien fur landliche/
periphere Regionen mit starkem Bevolkerungsruck
gang in den neuen Bundeslandern" entwiekelt (vgl.
Thrun 2003; Gatzweiler & Kocks 2004), die es nun auch
auf die alten Lander zu iibertragen gilt. Auch hierbei
orientieren sieh alle vorgeschlagenen Losungen an der
Bereitschaft der Kommunen zur Kooperation. Dabei
besteht allerdings noch erheblicher Forschungs- und
Handlungsbedarf, denn im Rahmen des angesproche
nen Modellvorhabens liegt das Hauptaugenmerk auf
der sozialen Infrastruktur, so dass Fragen der techni
schen Versorgung nach wie vor ungeklart bleiben.

6 Wasist zu tun?

Die Befragung hat ergeben, dass die Biirgermeisterin
nen und Burgermeister der westdeutschen Kommu
nen zwar bereits wissen, dass der demographische
Wandel nieht allein ein ostdeutsches Phanomen, son
dern auch in den alten Landern eine der Herausforde
rungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte ist.
Gleichzeitig fehlt es in vielen Kommunen noch an trag
fahigen Konzepten, urn dies em Wandel zu begegnen 
gerade die Kommunen landlich gepragter Regionen
miissen noch vermehrt auf den sie betreffenden Hand
lungsbedarf hingewiesen werden. Dazu bedarf es
allerdings iibergeordneter Strategien, so dass folgen
des ,,3-Punkte-Programm" angebracht erscheint:

1. Entwicklung einer deutschlandweiten Strategie
zur Bewiiltigung des demographischen Wandels

Diese Strategie sollte weitmoglichst handlungsorien
tierte Konzepte enthalten und Best -Practiee-Beispiele
aus Regionen enthalten, die sieh bereits erfolgreieh mit
dem Thema auseinandergesetzt haben. Vor allem aber
sollte sieh die Raumordnung auf Bundesebene als zen
tralen Bestandteil des Konzepts iiberlegen, wie das
Handeln der Offentlichen Institutionen in Zukunft in
seinen raumlichen Auspragungen gestaltet werden
soll. Dazu gehort die Klarung der Frage, ob zunachst
eine Forderung der Zentren sinnvoll ist, urn die Wett
bewerbsfahigkeit Deutschlands zu sichern, und erst
spater wieder eine flachendeckende Unterstiitzung
strukturschwacherer Regionen aufgenommen wird.
Aufserdem miissen in diesem Zusammenhang die sog.
.Mindeststandards" naher daraufhin betrachtet wer
den, ob sie ein geeignetes Instrument sein konnen, Von
besonderer Bedeutung ist bei der Erarbeitung einer
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Gesamtstrategie, dass so viele Ressorts wie moglich
eingebunden werden - schlielslich ist der demographi
sche Wandel eine Querschnittsaufgabe, die am besten
dann gelost werden kann, wenn alle relevanten Akteu
re ihr Know-how mit einbringen.

2. Umsetzung in regional angepasste Strategien
durch die Landes- und Regionalplanung

Auf die iibergeordnete Strategie folgt die Umsetzung in
regional angepasste Strategien durch die Landes- und
Regionalplanung. Sieher am sinnvollsten ware es, die
jeweils nachste Planfortschreibung zum Anlass zu neh
men, sieh verstarkt mit den Problemen auseinander
zusetzen, die durch den demographischen Wandel ver
ursacht werden. Auch hier gilt wieder, dass eine echte
Erfolgschance nur dann gegeben ist, wenn die erarbei
teten Konzepte auf einer moglichst breiten Basis ste
hen - Akteure aus Politik und Wirtschaft sind daher
ebenso zu beriicksichtigen, wie die Bevolkerung und
die raumliche Planung.

3. Konzepterarbeitung und Umsetzung
in den Kommunen

Die kommunale Ebene ist gleiehzeitig die letzte strate
gische Ebene, auf der es gilt, die Zukunft zu planen;
zugleieh ist sie die Umsetzungsebene der vorgenann
ten Mafsnahmen. Die Kommunen sollten daher
weiterhin darauf vorbereitet werden, wie und wo der
demographische Wandel sich innerhalb ihrer Gemein
degrenzen auswirken wird. Aus den neuen Landern lie
gen hier entsprechende Strategien vor, wobei als Stieh
worte die .perforlerte Stadt" ebenso zu nennen waren
wie die "lean city" (vgl. Liitke Daldrup 2001; Lang &
Tenz 2003). Auch wenn eine 1: 1-Ubemahme nieht
moglich sein wird, sollte iiberlegt werden, inwieweit
von diesen Strategien, die in Ostdeutschland in ihrer
Entwieklung bereits weiter fortgeschritten sind, auch
in Westdeutschland gelernt werden kann. Bislang
haben dort fast ausschlielslich grofsere Stadte entspre
chende Konzepte erarbeitet, so dass diese recht gut
vorbereitet scheinen. Aber selbst hier ist ein wesentli
ches Moment die Abstimmung zwischen Kernstadten
und dem Umland. So wird noch einmal deutlieh, dass
die Zukunft der Kommunen vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels nur durch interkommuna
le Kooperation zu losen ist. Erst recht, wenn nur be
grenzte Ressourcen zur Verfiigung stehen - wobei der
Begriffhier die Bevolkerung ebenso mit einschliefst wie
die vorhandenen finanziellen Mittel-, ist vom "Kirch
turmdenken" Abstand zu nehmen. Dieses konnte einer
Kommune moglicherweise - kurzfristig - Nutzen brin
gen, langfristig wird es aber allen Kommunen schaden.
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