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Clemens GeIBler 

Fiir einen Perspektivenwechsel: 
Die Potenziale des Alters ais Triebkrafte 
gesellschaftlicher Entwicklung 

Kurzfassung 

In Verbindung mit der Mitgliederversammlung der Akademie ftir Raumforschung und Lan
desplanung traf am 14. Mai 2003 in Erfurt das Prasidium der Akademie zu einem Gesprach 
mit den alteren ordentlichen Mitgliedern zusammen. Impulse zu einer lebhaften Diskus
sion gab ein Vortrag des Verfassers. Die dort vorgetragenen Materialien und Uberlegungen 
werden hiermit in tiberarbeiteter Form vorgelegt. 

1 Ein Impuls 

Dass die demographische Entwicklung auch die Be
dingungen der Regionalentwicklung drastisch veran
dert hat und weiter verandern wird, ist inzwischen 
fachliches Allgemeingut. Allerdings wird einer in die
ser Entwicklung innewohnenden Zukunftschance 
bisher nicht die gentigende Aufmerksamkeit gewid
met. Gemeint ist die Rolle der Alteren in der alternden 
Gesellschaft. 

Leitgedanke dieses Beitrages ist: Die Konzentration der 
Diskussion auf die schrumpfenden Potenziale des 
Nachwuchses ftihrt in eine Sackgasse. Die wachsenden 
Potenziale der Alteren sind gleichfalls Triebkrafte der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Daher konnen allein 
abnehmende Zahlen, weder die der Geburten noch die 
der Gesamtbevolkerung, die (regionalen) Human
potenziale zutreffend kennzeichnen. 

Bei der Betrachtung der Potenziale des Alters ist zu un
terscheiden zwischen der Gruppe der Alterwerdenden 
im Erwerbsalter einerseits und der Gruppe der Alter
werdenden in der nachberuflichen Lebensphase 
andererseits. Auf die zuletzt genannte Gruppe bezie
hen sich die folgenden Darlegungen tiberwiegend. 

2 Ausgangslage 

2.1 Altere im demographischen Strukturwandel 

Zunachst sei an die bekannte Ausgangslage erinnert: 
Die demographische Struktur westlicher Gesellschaf
ten ist durch eine bald in das 90. Lebensjahr reichende 
Lebenserwartung gekennzeichnet. In Verbindung mit 
niedrigen Geburtenraten wachsen die Zahl und der 
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Anteil alter Menschen. Aufgrund der verbesserten kor
perlichen und geistigen Leistungsfahigkeit mit einer 
steten Zunahme der sogenannten behinderungsfreien 
Jahre in den westlichen Gesellschaften sind alte Men
schen heute bis in das hohe Alter zur gesellschaftlichen 
offentlichen und privaten Teilhabe fahig und willens. 

Auf die umfassende Behandlung der Grunddaten und 
der Herausforderungen unserer alter werdenden 
Gesellschaft an den Einzelnen und Politik, die die 
Enquete-Kommission Demographischer Wandei des 
Deutschen Bundestages vorgelegt hat, sei an dieser 
Stelle verwiesen 1, desgleichen auf knapp zusammen -
fassende Darstellungen der aktuellen Entwicklung2

•
3.4. 

Folgende Faktoren bestimmen u.a. die deutliche Zu
nahme der Zahl der Alteren: 

- Die Lebenserwartung der Frauen und Manner steigt
weiter an.

- Die allein vom Nachwuchs bestimmte Leistungs
und Innovationsbasis schrumpft wegen der anhal
tend niedrigen Geburtenhaufigkeit.

- Die Bevolkerung in Deutschland wird strukturell
immer alter.

- Die Zuwanderung aus dem Ausland streckt die Ent
wicklung zeitlich, kann sie jedoch nicht stoppen
oder gar umkehren.

- Das Alter wird starker mannlich, da die manner
mordenden Kriege inzwischen ausgeblieben sind.

- Innerhalb veranderter Zeitmuster des Lebenslaufs
verlangert sich die nachberufliche und die nach
elterliche Lebenszeit bis zum Ubergang in die Hoch
altrigkeit deutlich.
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2.2 Neue gesellschaftliche Verantwortung und
Teilhabe der AIteren

Die veranderte Altersstruktur bedarf eines tiefgreifen
den Umdenkens und durchgreifender gesellschaft
licher Neugestaltung. Bisher hat die Gesellschaft je
doch mit dem demographischen Wandel nicht wirklich
Schritt gehalten. Insgesamt zeigt die wissenschaftliche
und politische Beschaftigung mit dem Alter in groBem
Umfang eine einseitige Betonung der Fragen zur
Alterssicherung unter finanziellen Aspekten der Alters
renten sowie dem unter sozialen und medizinischen
Unterstlitzungsbedarf, insbesondere konzentriert auf
die Bereiche Gesundheitskosten, Hilfebedarf und Pfle
ge. Die Seniorenprogramme zahlreicher Akteure sind
als Betreuung (z. B. Kaffeestunden, Ausfltige) konzi
piert, die die Alteren als Objekte behandeln. Der weite
ren Verbreitung einseitig negativer Altersbilder" kann
und muss entgegengearbeitet werden.

Diese Sichtweise verstellt den Blick auf die Tatsache,
dass einerseits die Gesellschaft auf den Beitrag der
tiber 60-Iahrigen angewiesen ist und dass andererseits
auch alteren Menschen die individuelle und kollektive
Erflillung ihrer Teilhabeanspruche moglich sein muss.
Hieraus folgt, dass Altere nicht Objekte des Handelns
anderer sein durfen, sondern als handelnde Subjekte
eigenverantwortliche Akteure sind. Nicht allein dies ist
zu betonen, sondern es ist auch auf eine neue Verant
wortung der Alteren fur die Zukunftsperspektiven aller
Lebensalter aufmerksam zu machen.

2.3 Steigendes Qualifikationsniveau der AIteren

Die Wahrnehmung einer steigenden Verantwortung
flir die Zukunft der Gesellschaft durch die Alteren kann
sich auf einen stetig zunehmenden Anteil von Hoher
qualifizierten stiitzen. Bildungsdemographische Merk
male gehoren daher zur Kennzeichnung der Potenzia
Ie des Alters.

Zu den Grunden fur das steigende Qualifikationsni
veau" der Alteren gehoren insbesondere:

Die enorme Bildungsexpansion, die sich in
Deutschland seit den 60er Jahren des 20. Jahrhun
derts vollzogen hat, ist am Strukturwandel der
Schulabschliisse - hin zu den hoheren Abschlus
sen - und an der Zunahme der Hochschulabschlus
se ablesbar.

Die im Iahr 1935 Geborenen waren die 65-Jahrigen
des Iahres 2000, die im Iahr 1965 Geborenen werden
die 65-Jahrigen des Iahres 2030 sein. In dieser Zeit
verdreifachte sich der Anteil der Realschulreife-Ab
schlusse, der Anteil der Hochschulreife-Abschliisse
versechsfachte sich auf zusammen 80 % des Alters
jahrgangs (westliche Bundeslander). Die Zahl der
absolvierten Hochschulabschlussprufungen ver-
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dreifachte sich im Zeitraum 1960 bis 1990. 1m
wiedervereinigten Deutschland steigen die Zahlen
weiterhin an.

- Sehr bemerkenswert ist der deutliche Anstieg des
Qualifikationsniveaus bei den Frauen. Von sehr
niedriger Ausgangslage aus haben sie inzwischen
das Schulabschlussniveau und die Hochschul
besuchsrate der Manner erreicht.

Von 2000 bis 2030 wird bei den Frauen eine Steige
rung des Anteils der Hochschulabsolventen unter
den 60-Iahrigen urn etwa 300 % (Manner nochmals
50 %) erwartet.

1m Blick auf die Potenziale der alteren Frauen sind
nun nicht allein diese bildungsdemographischen
Daten bedeutsam, sondern hinzu kommt, dass
inzwischen ein steigender Anteil der Akademiker
innen kinderlos bleiben wird' und daher im Alter als
Hochqualifizierte in anderer Weise tiber ihre Zeit
verfligen kann und wird, als es z. B. noch flir die Ge
neration der GroBmtitter kennzeichnend ist. Derzeit
sind bei den Frauen mit Hochschulabschluss im
Alter zwischen dem 30. und 39. Lebensjahr 43 % kin
derlos; unter den Frauen mit Hauptschulabschluss
sind es nur 19 %.

2.4 Bereitschaft der AIteren zum Engagement

Unter den Alteren ist das Interesse an nachberuflichem
Engagement ebenso stark ausgepragt wie die Bereit
schaft, dies tatsachlich auch zu tun. Unter hoherquali
fizierten Alteren ergab eine Untersuchung" Folgendes:

- Rund drei Viertel sind an einer nachberuflichen
Tatigkeit interessiert (34 % sind berufstatig, weitere
40 % haben Interesse).

- MaBgebliche Beweggrtinde ftir die Tatigkeit sind ne
ben personlichen Kategorien (z. B. Freude und
Spals) auf die soziale Umwelt zielende Griinde: Kon
takte, gesellschaftliche Anerkennung, Erfahrungs
austausch.

- Themen- und Tatigkeitsfelder, auf die das Hauptin
teresse zielt, sind Wirtschaft, Geschichte, Natur und
Umwelt. Frauen interessieren sich eher flir Sozial
wesen, Philosophie / Religion, Kultur, Sprache. Man
ner bevorzugen wirtschafts- und umweltbezogene
Themen.

- Bei bereits aktiven Alteren dominieren Tatigkeiten
in den Bereichen Wissensvermittlung, Beratung,
Forschung/Entwicklung, Publikation.

- Der Umfang der Zeit, fiir deren Einsatz Bereitschaft
vorhanden ist, hat eine groBe Bandbreite. Insgesamt
handelt es sich urn ein erhebliches Zeitvolumen.
40 % der Interessierten wollen ihren Zeiteinsatz
(projektorientiert und begrenzt) von Fall zu Fall
selbst bestimmen.
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Die nachberufliche und nachelterliche Zeit bietet den
Alteren Freiraume. Dies sind auch Freiraurne fur Ent
wicklungen, welche nicht den erwerbsberuflichen
personellen und thematischen Auslese- und Begren
zungsprinzipien unterliegen. In solchen eher dialo
gisch gepragten Freiraumen gedeihen Innovationen",
welche die kunftige Entwicklung mitbestimrnen,

3 Zur Zukunftsfahigkeit
der alternden Gesellschaft

Als Zwischenbilanz sei das Dargelegte knapp zusam
mengefasst:

- Da die alte Arbeitsteilung zwischen Jung und Alt kei
ne Perspektive mehr hat, bedeutet dieses Umstel
lungsanforderungen an die Einstellungen und Ver
haltensmuster der gesamten Gesellschaft. Das
Leitbild der Lebenskultur braucht - auch - eine
neue Auffassung von der Rolle der Alteren in
der Gesellschaft. Es bedeutet fur sie eine hohere
Verantwortung nicht nur fiir die Bewahrung des Be
wahrten, sondern auch fur seine innovative Weiter
entwicklung. Es gilt, einer drahenden Entwicklungs
schwache vorzubeugen und zwar durch den Einsatz
von Zeit und Kompetenzen seitens der Alteren,

Deshalb mussen in Zukunft auch die Alterwerden
den verrnehrt Trager der Innovation in Gesellschaft
und Wirtschaft, in Kultur und Wissenschaft sein. Die
alternde Gesellschaft gewinnt ihre Zukunft nur
durch Iungere und Alterwerdende gemeinsam;
durch eine neuartige Zusammenarbeit der Genera
tionen. Die Iungeren sind - wenn alleingelassen 
iiberfordert. Es geht also nicht um eine altenzen
trierte Sichtweise, sondern um aile Generationen.

- Es ware eine grandiose Vergeudung von viel
Humanverrnogen, wenn in der alternden Gesell
schaft die hoherqualifizierten Alteren nicht an der
Zukunftsentwicklung unserer Gesellschaft beteiligt
werden, wenn man deren Kompetenz schlummern
liefse,

- Nun kommt es darauf an, dies zum Thema zu
machen und die Bedingungen zu schaffen, unter de
nen sich diese Gruppe am Prazess des Erfahrungs
und Wissenstransfers und der Innovation beteiligt:
Denn eine ihrer zentralen Qualifikationen besteht
darin, ihren Wissens- und Erfahrungsstand weiter
geben zu konnen (und zu wollen).

Es geht um eine Vision" der Zukunftsfahigkeit unseres
alternden Gemeinwesens. Es geht um das Wahrneh
men und Aktivieren schlummernder Entwicklungs
potenziale. Es geht auch in der Raumentwicklung um
eine zusatzliche Richtung des Denkens, namlich hin zu
qualitativ-positiven Dimensionen der Alterung.
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4 Potenziale des Alters

Vor dem Hintergrund der absehbaren demographi
schen Entwicklung und der wechselseitigen Wirkungs
zusarnmenhange zwischen den verschiedenen Fakto
ren im Komplex des gesellschaftlichen Wandels liegt es
nahe, danach zu fragen, ob die Potenziale des Alters
weiterhin unbeachtet bleiben durfen, wenn es darum
geht, den Wandel besser zu beherrschen und ihm eine
sozial vertraglichere und zukunftsfahigere Richtung zu
geben. Das Aufspiiren der Potenziale des Alters ver
langt, dass sehr unterschiedliche Richtungen einge
schlagen werden. Nur so wird es gelingen, die Vielfalt
der Dimensionen dieses Potenzials erkennbar werden
zu lassen: Relevante Dimensionen sind zum Beispiel:

Das soziale Solidaritdts- und Stabilitdtspotenzial

Es gabe langst ein soziales Chaos, wenn nicht auch die
Alteren im Hilfeaustausch und in der zwischen
menschlichen Kommunikation der sozialen Netze
(Familie, Verwandtschaft, Freundschaft, Nachbar
schaft) alltaglich bedeutende aktive Leistungserbrin
ger waren. Zu den eindrucksvollen Belegen, die die
Netzwerkforschung" bereitstellt, gehort auch, dass
diese Leistungen nicht alIein von der weiblichen Welt
erbracht werden, sondern (zunehmend) auch von
alter werdenden Mannern.

Die soziale Lebensqualitat eines Gemeinwesens
beruht nicht vorrangig auf den Leistungen von
unterstiitzenden oder erganzenden Diensten der In
frastruktur. Zudem wird das Potenzial der erwerbsbe
ruflich helfenden jiingeren Hande - demographisch
bedingt - immer knapper.

Das erwerbsberufliche Arbeitspotenzial

Das Potenzial der alterwerdenden Arbeitnehrner" wird
bei stetig schmaler werdender Nachwuchsbasis und
dadurch zunehmend alternder Belegschaften unver
zichtbar. Durch sie erhalten die Iungeren jene - tiber
lebensnotwendige - Unterstutzung, die der ihnen dro
henden Uberforderung entgegenwirkt. Ferner wird die
Leistungskraft einer alternden Erwerbsbevolkerung
nur durch eine neuartige Integration des Neuwissens
der Iungeren und des Erfahrungswissens der Alteren
zur wettbewerbsfesten Entfaltung gelangen konnen.

Das Kompetenzpotenzial

Als weitere Langfristwirkung einer Alterung, die nicht
als Herausforderung zu strukturellen Veranderungen
verstanden wird, draht eine Innovationskluft. Die
Sicherung der Innovationskraft aller Gesellschaftssek
toren erfordert seitens der Trager von Innovation den
Einbezug des Potenzials der Alteren. Gelegenheiten
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zur produktiven Teilhabe der Alteren erfordern die
rechtzeitige Entwicklung und Einiibung intergenera
tioneller Kooperationsformen. Eine lebensphasenge
rechte produktive Teilhabe von Alteren13 wird umso
wirkungsvoller sein, je mehr es ihnen gelingt, die spe
ziellen Kompetenzen substanziell einzubringen und
dabei Arbeitsfelder und Arbeitsformen ihren Interes
sen entsprechen. Die Kooperation der Generationen
ist fiir die Porderung der Innovationsdynamik einer
alternden Wissensgesellschaft unverzichtbar, auch
durch die Integration des unterschiedlichen Denkens
von Jung und Alt. Ebenso unverzichtbar ist die Beriick
sichtigung praktischer Fahigkeiten und Erfahrungen,
die altere Frauen und Manner in die Zusammenarbeit
mit Iungeren einbringen.

Das marktbezogene Nachfragepotenzial

Dem Wandel der Altersstruktur entsprechend nimmt
die Bedeutung der Alteren als (regionale) Nachfrage
macht" zu. Die Nachfrage nach Giitern und ins
besondere die Nachfrage nach Dienstleistungen hat
erhebliche positive Auslastungs- und Arbeitsmarktef
fekte. Regional- und Stadtmarketing, das diese Effekte
nicht gebiihrend beachtet, ist in Gefahr, ahnllche Feh
ler zu machen, wie die Werbewirtschaft, die, auf lunge
re fixiert ("Jugendwahn"), vor den Alteren und dem
Alter eher "Angst" zu haben scheint. Nachfrage durch
Altere schafft namlich auch Arbeit fur Itmgere.

Das nachberufliche und na~helterlicheZeitpotenzial

In den modernen Gesellschaften ist Zeit eines der kost
baren Giiter. Die Zeit, die in der Lebensphase zwischen
Erwerbsarbeit und Hochaltrigkeit liegt, stellt in ihrem
verfugbaren Volumen ein enormes Potenzial dar". Bei
Eltern - insbesondere bei den Miittern - kommt hinzu,
dass bei den in der Regel wenigen in der Familie heran
gewachsenen Kindern die Phase, nachdem das jiingste
Kind das Elternhaus verlassen hat bis zum Erreichen
zunachst des Rentenalters und dann der Hochaltrig
keit, auch familienbedingt vollig andere zeitliche
Handlungsspielraume eroffnet, als dies in Zeiten mit
hohen Kinderzahlen und geringerer Lebensdauer der
Fall war.

In den Dialog und die Zusammenarbeit der Generatio
nen bringen die Alteren nicht allein ihre Zeit an sich,
sondern auch deren Ausstattung mit Fachkompeten
zen und Daseinskompetenzen ein."

Das Mobilitdtspotenzial

Frei von erwerbsberuflichen Zeitzwangen erlangen die
Alteren eine bis dahin nicht erreichbare Zeitsouverani
tat. In Verbindung mit der zunehmenden Mobilitat"
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entstehen erheblich vergrofserte Aktionsraume, in
denen sich die private und gesellschaftliche Teilhabe
entfalten kann. Das Mobilitatspotenzial der Alteren
beriihrt neben der souveranen VerfUgung iiber Zeit
unter anderem auf der verbesserten korperlichen und
geistigen Leistungsfahigkeit, auf dem steigenden
Motorisierungsgrad, auf den Erfahrungen, die durch
Nutzung (komplexer) offentlicher Verkehrstrager ge
wonnen wurden, auf fortschreitenden Barrierenabbau
usw.

Das zeitgeschichtliche Potenzial

Zukunftsgerichtetes Denken und Handeln steht ohne
geschichtliche Verwurzelung auf schwankenden
Grundlagen. Ohne den Beitrag zeitgeschichtlicher
Zeugen" der Ereignisse und Entwicklungen, die die
Gegenwart pragten, ist die jiingste Vergangenheit in
der Regel nicht zu erfassen und zu verstehen. Mit den
Potenzialen des historischen Gedachtnisses der
Alteren (personliche Dorf-, Stadt- und Landschafts
geschichten) kann es den jiingeren Akteuren eher ge
lingen, die heutige Ausgangslage zu verstehen und den
angemessenen Entwicklungspfad zu finden.

Das Selbsthilfe- und Partizipationspotenzial

Der sozial-demographische Wandel erfordert in ver
starktern MaBe neben dem intergenerationellen Hilfe
tausch auch die Ausweitung der intragenerationellen
gegenseitigen Hilfe der Alteren." Selbsthilfe setzt
Selbstverantwortung und Befahigung zur Hilfeleistung
voraus. Dies konnen die Alteren auf der Grundlage ih
rer erprobten unterschiedlichen Erfahrungswelten
und Kompetenzen durch Zusammenarbeit in erhebli
chern Umfang einbringen. Durch das Einbringen ihrer
Erfahrungsvielfalt werden Einseitigkeiten vermieden
und die Bewaltigung des Alltags durch gemeinschaftli
che Initiativen erleichtert, nicht selten erst errnoglicht.

Das bilrgerschaftliche Wiihlerpotenzial

Politik, die die Interessen aller Generationen - auch die
der Jiingeren - im Blickfeld hat, wird die erforderliche
Zustimmung durch Wahlerentscheidungen nur dann
erhalten, wenn die Alteren ftir die erforderlichen Mehr
heiten zugunsten der Zukunft sorgen".

Die Wahlen zeigen mit der Wahlbeteiligung, dass die
Alteren diese Verantwortung tatsachlich haben. Zum
Beispiel zeigte die Landtagswahl 2003 in Niedersach
sen" die niedrigste Wahlbeteiligung bei den unter
30-Jahrigen und die hochste fur die viel grolsere (und
daher besonders ins Gewicht fallende) Gruppe der
iiber 50-Iahrigen,
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Sornit hangt die Zukunftsfahigkeit der Gesellschaft im
Ganzen, also nicht aIlein die naheliegende Zukunft der
Alten, von der Wahrnehmung der Verantwortung fur
die Zukunft aller durch die Alteren abo Kinder haben
kein Wahlrecht, sie sind jedoch auf zukunftsgeriehtete
Entscheidungen besonders angewiesen.

Hier breche ich meine beispielhaften Hinweise auf die
Potenziale der Alteren abo Vordiesem Hintergrund lie
gen viele Fragen nahe. Es handelt sich auch urn Fragen
an die raumwissenschaftliche Politikberatung. Sie ist
durch die Alterung zweifellos herausgefordert. Ist sie
aber auch umfassend vorbereitet? Ist sie geriistet
durch erhellende und verkniipfende Forschung und
durch phantasievolle Konzeptentwieklung?

5 Zur Erweiterung strukturpolitischer
und regionaler Handlungsstrategien

Im Blick aufStrukturpolitik und regionale Entwieklung
geht es angesichts der Potenziale des Alters urn Strate
gien, die sich nicht auf bewahrte Anpassungskonzepte
allein konzentrieren, sondern auch helfen, durch er
weiterte Blickwinkel die im demographischen Wandel
liegenden Chancen nieht zu iibersehen.

Politikstrategie in der alternden Gesellschaft muss filr
eine Balance zwischen Gegenwartsgenuss und Zu
kunftssieherung sorgen. Politik, die sich Mehrheiten
durch das Verwohnen einer Generation, zum Beispiel
die der Alteren verschaffen wollte, wiirde Entsolidari
sierung bewirken. Eine bedeutende Komponente inte
grativer Strukturpolitik ist das Schaffen von Lebensbe
dingungen, die den Bediirfnissen der Menschen jeden
Lebensalters entsprechen. An den Lebenslagen orien
tierte Strukturpolitik muss der Bedeutung gerecht
werden, die die differenzierte Ptlege des Humanver
mogens fur die Uberlebensfahigkeit und Kultur der al
ternden Gesellschaft hat. Dazu gehort, dass nicht ein
seitig die Risiken des Alters im Zentrum der Diskussion
stehen sondern in vergleiehbarer Intensitat auch die
Potenziale des Alters als Chance beriicksichtigt wer
den. In den Forschungs- und Entwicklungskonzepten
wird sich niederschlagen mussen, dass neuartige
Lebens- und Kooperationsformen der Generationen
ein Gebot der Zeit sind.

Ohne eine deutliche und umfassende Generationen
orientierung, die viel mehr sein muss als quantitative
Anpassung an veranderte Bevolkerungszahlen und
-strukturen, sind regionale Entwieklungskonzepte in
Gefahr, jenen Ziel- und Handlungskorridor zu verfeh
len, der fiir das Gemeinwesen positive Perspektiven,
Nachhaltigkeit und Zukunftsfahigkelt erreiehbar
macht." Herausragendes qualitatives Merkmal der
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neuartigen Generationenorientierung ist der Perspek
tivenwechsel: Nicht allein Iugend, sondern auch Alter
ist Triebkraft der Entwieklung. Die allgemein ge
brauchliche Rede von einer sogenannten Uberalte
rung iibersieht nicht nur, dass es keine Kriterien und
Mafsstabe dafur geben kann, wann Alterung in eine
Uberalterung iibergeht, sondern dass dieser Begriff
aufserdem den Blick auf das Entwicklungspotenzial
verstellt, das mit Alterung entsteht. Alterung ist nam
lich nicht Niedergang, sondern Wandel der Potenziale.

Der demographische Alterungsprozess" verandert die
regionalen Verhaltnisse deutlich; somit ist es unum
ganglich, in jeder Region eine spezifische Strategie zu
entwickeln, denn Alterung is! weder nur ein Phano
men verdichteter Zentren oder allein peripherer Re
gionen. In jeder Region wachsen die Potenziale des
Alters, und auch Wanderungen konnen diesen Wandel
weder grundlegend aufhalten noch umkehren.
Bestenfalls k6nnen sie eine Entwicklung starken oder
abschwachen,

6 Initiativen zur intergenerationellen
Zusammenarbeit

Zwar ist (noch) vorherrschend die Defizithypothese
iiber Alter und Altern, jedoch sind auch positive Ansat
ze, die der Verschleuderung des Humanvermogens der
Alteren entgegenarbeiten, uniibersehbar. Auf zwei
Initiativen will ich - als Beispiele fur viele andere - hin
weisen: den 1983 gegriindeten Senior-Experten-Ser
vice (SES) und die 1997 gegriindete Deutsche Gesell
schaft zur F6rderung der Forschung im Alter (DGFFA).

6.1 Zukunft braucht Erfahrung -
Der Senior-Experten-Service

Nach mehrjahrigen Vorarbeiten begann der Deutsche
Industrie- und Handelstag 1983 mit Forderung durch
das Bundesministerium fiir Wirtschaftliche Zusam
menarbeit den Aufbau des Senior-Bxperten-Service."
Das Wissen und die Berufserfahrung von pensionier
ten Fach- und Puhrungskraften sollten durch ehren
amtlichen Einsatz in Enrwicklungslandern genutzt
werden. Im Laufe von 20 Jahren hat der SES iiber
5 000 Senioren zu fast 12000 Einsatzen in 149 Lander
entsandt. Seit der politischen Wende in Ostdeutsch
land und in Osteuropa arbeiten pensionierte Fachkraf
te auch in den ostlichen Bundeslandern und in den
ehemaligen RWG-Staaten. 1994 begannen - nach einer
Satzungsanderung - Senior Experten auch in Unter
nehmen der westlichen Bundeslander tatig zu sein.

Mit dieser Erweiterung der Einsatzgebiete ging auch
ein Wandel gewiinschter Qualifikationen der Senioren
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einher. In den Entwieklungs- und Schwellenlandern
arbeiteten vornehmlich Techniker. 1m Inland sind
kaufmannische, betriebswirtschaftliehe und marke
tingbezogene Kenntnisse besonders gefragt.

Der SES fuhrt seine erfolgreiche Arbeit auch auf
die gute Zusammenarbeit der ehrenamtlich tatigen
Senioren mit den 40 hauptamtliehen Mitarbeitern der
Ceschaftsstelle zuruck, Seine Devise lautet: Zukunft
braucht Erfahrung.

6.2 Dialog und Kooperation der Generationen 
Die Deutsche Gesellschaft zur Porderung der
Forschung im Alter

Personlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik grtindeten im Iahr 1997 die Deutsche Gesell
schaft zur Porderung der Forschung im Alter. Der
Autor dieses Beitrags gehorte zu den Initiatoren. Die
Gesellschaft will durch ihre Aktivitaten

- auf das wachsende Entwieklungspotenzial, das die
Alteren in der alternden Gesellschaft darstellen, auf
merksam machen,

- auf die Gefahr der Uberforderung der Iungeren in
der strukturellen Alterung hinweisen und die Not
wendigkeit der Zusammenarbeit der Generationen
einsichtig machen,

- die Wissens- und Erfahrungspotenziale der alteren
Generation erschlieBen und die Teilhabe von Frau
en und Mannern der alteren Generation am produk
tiven Wissens- und Erfabrungstransfer zugunsten
der gesellschaftlichen Entwieklung fordern,

- das Interesse von Akteuren in Wirtschaft, Wissen
schaft, Verwaltung, Gesellschaft an der Mitwirkung
der Alteren und an einer neuartigen Zusammen
arbeit der Generationen wecken und zu konkreten
Vorhaben in ihren Arbeitsfeldern anregen.

Die Arbeitsweise der Gesellschaft ist vor allem anre
gender Art. Sie vollzieht sieh ehrenamtlich, ohne
hauptberufliehe Mitarbeit und in der Regel im Rahmen
von Kooperationsprojekten. Die Kooperationspartner
sind die operative Ebene. In besonderen Fallen,
insbesondere bei Vorhaben, an denen mehrere opera
tiv tatige Einrichtungen zusammenarbeiten, beteiligt
die Gesellschaft eine untersttitzende und koordinie
rende Agentur, wie zum Beispiel beim "Generationen
Netzwerk Umwelt", bei dem das Institut fur Ent
wicklungsplanung und Strukturforschung (ies) an der
Universitat Hannover diese Aufgabe erfullt.

Vor dem Hintergrund von Erfahrungen, die die DGFFA
inzwischen gewinnen konnte, lasst sieh am Beispiel
von vier ausgewahlten Handlungsfeldern die Relevanz
der .Ressource Alter" fur die raurnlich-gesellschaft
liche Entwicklung auch konkret verdeutlichen:
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Handlungsfeld: Gjfentlicher Diskurs

Einladungen zu Veranstaltungen, die der offentlichen
interdisziplinaren Diskussion des Perspektivenwech
sels dienen, stofsen auf breite Resonanz. Sie geben zu
zahlreiehen anschliefsenden Aktivitaten den motivie
renden Anstofs. Dazu gehoren drei Tagungen, die in
Kooperation mit der Evangelischen Akademie Loccum
durchgefuhrt wurden.9,25,26

Das Gewicht, das die regionalen Potenziale qualifizier
ter Alterer in einer grofsstadtischen Hochschulregion
darstellen, ist besonders stark. Dies zeigte das Echo auf
eine Einladung von Universitat und DGFFA zu einer
gemeinsamen Veranstaltung "Innovation und Alter",
als anstatt von 100 erwarteten mehr als 350 im Ruhe
stand lebende Wissenschaftler und Wissenschaftler
innen der Hochschulen sowie jene alteren Damen und
Herren, die nach ihrer aufseruniversitaren Berufstatig
keit an der Universitat wissenschaftlich arbeiten, an
dieser Vortrags- und Diskussionsveranstaltung teil
nahmen.

Handlungsfeld: Kommunalentwicklung

In einer Stadt mit rund 50 000 Einwohnern, die - wie
andere Stadte auch - auf zahlreiehe offene Fragen mit
strittigen Antworten umzugehen hatte, fanden sich auf
Anregung der DGFFA mannliche und weibliche Fach
leute verschiedener Professionen, die sieh in der nach
beruflichen Lebensphase befanden, in einer .Jnitiativ
gruppe Stadtforum" zusammen. Es zeigte sieh, dass in
der Btirgerschaft reichlieh Sachverstand schlummerte
und zwar auf zwei Ebenen: Zum einen waren es die
eigenen Qualifikationen und Erfahrungen, zum ande
ren waren es die aus der Berufswelt bewahrten fachli
chen Netzwerk-Verbindungen. Dies stellte sieh des
halb als bedeutend heraus, weil es so gelang, externe
Fachleute bei den Stadtforen jeweils zu beteiligen.

Inzwischen werden in 16 Stadtforen aktuelle kommu
nalpolitische Probleme diskutiert. Dieser Prozess der
offenen Stadt-Kommunikation hat in den Beratungen
und Entscheidungen des Stadtrates vielfaltige Spuren
gezeiehnet. Dies ist die Folge einer hohen Prasenz der
Ratsmitglieder aller Fraktionen bei den Foren als auch
eine Frucht der vorausgehenden Mitwirkung aktiver
und ehemaliger Mitglieder des Rates, die die Fraktio
nen benannt hatten, in der Initiativgruppe.

Die Stadtforen aktivierten und forderten das burger
schaftliehe Engagement alterer Fachleute, erschlossen
fachliche, ortliche und tiberregionale Kompetenzen,
tiber die weder Rat noch Verwaltung verfugten, ge
wahrleisteten die zeitnahe offene Diskussion wiehtiger
Problemlagen, ohne auf langwierige (einseitige) Gut
achten angewiesen zu sein, fur die angesichts der kom-
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munalen Finanzsituation ohnehin meist keine Mittel
hatten bereitgestellt werden konnen. Bemerkenswert
ist die Erfahrung, dass sich Pachamter der Stadtverwal
tung an der Diskussion nur dann beteiligten, wenn sie
ausdriicklich zur Mitwirkung gebeten wurden, ganz irn
Gegensatz zur steten aktiven Beteiligung von Verwal
tungsspitze und zum Rat.

Handlungsfeld: Hochschule

Auch im Hochschul- und Wissenschaftssystem geht es
urn mehr als den im Vordergrund stehenden quantita
tiven Rtickgang der Iahrgangsstarken. Angeregt durch
die DGFFA beginnen verschiedene Hochschulen, die
im demographischen Wandel liegenden Herausforde
rungen offensiv fur die eigene Zukunftssicherung zu
identiflzieren. Handlungsansatze sind:

• Durch Differenzierung / Erweiterung des Lehrangebots
sollen kunftige Hochschulabsolventen auf Verande
rungen ihrer beruflichen Handlungsfelder vorbereitet
werden. Unilbersehbar ist die Betroffenheit zum Bei
spiel in den Kulturwissenschaften, in den Technikwis
senschaften, in den Wirtschaftswissenschaften oder in
den Disziplinen des Bauwesens und der Raumwissen
schaften.

• In der alternden Gesellschaft sind die Lehrangebote
der Hochschulen nicht mehr allein auf die Erwerbsta
tigkeit sondern auch auf die (freiwilligen) Tatigkeiten
in der nachberuflichen Zeit auszurichten. Die selbstbe
stimmte aktive Lebensphase der "gewonnenen Jahre"
schlielst zunehmend Bildungs-, Studien- und For
schungsleistungen ein. Es geht inzwischen urn viel
mehr als urn ein .betreutes Schnuppern von Senioren".

• Mit der intergenerationellen Zusammenarbeit in For
schung und Lehre wird Neuland betreten. Eine Univer
sitat ist dabei, das Konzept der Seniorprofessuren zu
entwickeln und umzusetzen. Sie wird pensionierte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen,
projektbezogen und zeitlich befristet mit jilngeren im
aktiven Dienst stehenden Mitgliedern des Lehrkorpers
zusammenzuarbeiten. Eingeladen werden sowohl ehe
malige Mitarbeiter des Wissenschaftsbereichs als auch
Personlichkeiten, die in der Praxis tatig waren. Ange
strebt wird eine neuartige Integration von Neuwissen
und Erfahrungswissen durch eine ebenfalls neuartige
Zusammenarbeit der Wissenschaftsgenerationen aus
Praxis und Forschung.

Handlungsfeld: Umwelt

Angeregt durch die DGFFA forderte die Deutsche Bun
desstiftung Umwelt das bundesweite Vorhaben "Alter
fiir die Umwelt", ein Programm zur Forderung nach
beruflicher, freiwilliger, generationsubergreifender
Arbeit Alterer im Umweltbereich in Bildung und Bera-
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tung, Forschung und Entwicklung." Auf der Grundlage
der in dies em Vorhaben gewonnenen Erfahrungen
entwickelten sich verschiedene Folge-Initiativen. Zum
Beispiel:

• .Versum e.V."- in Halle als eine Arbeitsplattform von
naturwissenschaftlich/ - technisch hochqualifizierten
Senioren, die in Wissenschaft oder Fachverwaltun
gen tatig waren

• Projekt .Senioren im Emsland aktiv fur die Umwelt'?"
als ein Vorhaben, das sich in einer Region mit geringer
Akademikerdichte an Altere mit anderen Bildungser
fahrungen und praktischen Pahigkeiten richter

• Bundesweites Vorhaben "Generationen-Netzwerk
Umwelt'", in dem koordiniert durch die Agentur IES,
acht sehr verschiedenartige Umweltbildungsein-rich
tungen bei der Implementation neuer Wege der gene
rationenilbergreifenden umweltbezogenen Arbeit
miteinander kooperieren und ein fur aile Interessierte
offenes Netzwerk der Umweltkommunikation auf
bauen

6.3 Mehrgenerationennetzwerk - die Akademie
fiir Raumforschung und Landesplanung

An dieser Stelle darf nicht unerwahnt bleiben, dass die
Akademie fur Raumforschung und Landesplanung
selbst auch ein beispielhaftes Mehrgenerationen
Netzwerk ist. Sie ist nicht nur ein Netzwerk, das Wis
senschaft und Praxis verknupft, oder ein interdiszipli
nares Netzwerk. Das Verzeichnis der Mitwirkenden
und die Darstellung der Arbeitsweisen belegen dieses
eindrucksvoll." Der Autor dieses Beitrags hat als jun
ger Wissenschaftler von den Nestoren der Akademie
ermutigende Anregungen und Hilfen erhalten. Im
Blick auf die Zukunft ist die Akademie zunehmend dar
auf angewiesen, dass die Weiterentwicklung des Dialo
ges und die Zusammenarbeit der Generationen inner
halb der Akademie durch den Rechtsrahmen, in dem
sie tatig ist, wirksam gefordert wird.

Dass das Erfassen, Darstellen und Aktivieren von re
gionalen Potenzialen der alteren Generation tiber
wiegend als ein zukunftsorientiertes Arbeitsfeld der
Raumforschung und Raumentwicklung angesehen
wird, war das ermutigende Ergebnis der Erfurter
Akademieveranstaltung. Allerdings miissen auch die
gesellschaftlichen Hindernisse, die als Vorurteile, tra
dierte Rollenbilder, rechtliche Inflexibilitat, Besitz
standsdenken u.a.m. einer neuen Kultur des Dialogs
und der Zusammenarbeit der Generationen entgegen
stehen, ernstgenommen und im Diskurs abgebaut
werden. Dabei sollte die alte Volksweisheit beherzigt
werden, dass am ehesten gute Beispiele die schlechten
Sitten verderben konnen.
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7 Ermutigende Schlussbemerkung

Die in dies em Beitrag skizzierten Reaktionen auf die
demographischen Herausforderungen wurden jenem
Leitbild fur das Alterwerden und Altsein gerecht wer
den, das die Sachverstandigenkornmissionen der Bun
desregierung zur Lage der alteren Generation" als
zukunftsorientiert skizziert hat. Dazu gehort die Ver
antwortung der Politik (und der politikberatenden
Wissenschaft) fur Rahmenbedingungen, welche in der
alternden Gesellschaft fiir beide Geschlechter, fur alle
Altersgruppen und sozialen Milieus, fiir die verschie
denen Grade der Qualifikation und der Hilfsbedtirftig
keit in allen Regionen ein sinnerfiilltes Leben bei
lebensraumlicher Vielfalt erm6glichen.

Urn die Wege zu diesem Ziel hin erreichen zu konnen,
ist der Perspektivenwechsel, der auch die Potenziale
des Alters als Triebkrafte der gesellschaftlichen Ent
wicklung in die Entwicklungsstrategien einbezieht,
unumganglich weil notwendig.
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