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Der Landlichste Raum -
Regional-demographische Begriindung 
einer Raumkategorie 

"Most Rural" Space -
a Regional-demographic Justification 
for a Spatial Category 

Kurzfassung 

Mittel im „Autbau Ost" und andere Transferleistungen in die ostdeutschen Bundeslander 
haben ostlich der Elbe bislang die geringste Effektivitat. Viele Instrumente von Raumord
nung und Wirtschaftsforderung, die sich in landlichen Raumen der ehemaligen Bundes
republik Deutschland bewahrt haben, versagen im Nordosten. Er scheint wie ein Fass ohne 
Boden zu sein. Aus regional-demographischer Sicht ist diese Region vom „gewohnlichen" 
landlichen Raum deutlich zu unterscheiden und ais eigenstandige Kategorie anzusprechen: 
als landlichster Raum. 

Abstract 

Funding provided under the Autbau Ost ("Rebuilding the East") programme and other forms 

of financial transfer to the Land er (federal states) of eastern Germany have up to now been at 

their least effective in the area to the east of the River Elbe. Indeed, many of the instruments of 

both regional structure policy and economic development policy which have repeatedly 

proved their worth in the rural areas of the farmer West Germany have failed in the north-east. 

This area seems to be something of a bottomless pit. Prom a regional-demographic 

perspective, this region has to be clearly distinguished from mare "ordinary" rural space, and 

assigned to a distinct new category to be termed „most rura! space". 

Weder in der demographischen nach in der geographi
schen Literatur gibt es allgemeingiiltige Empfehlun
gen zur kommunalpolitischen Organisation, obgleich 
diese beiden Bereiche in der Praxis immer haufiger 
hinterfragt, zumindest aber - und das zuweilen recht 
beliebig - ais Quelle fur Argumente genutzt werden. 
Das diirfte u. a. an der Komplexitat des raumlichen Be
dingungsgefuges liegen, das zwar durch bevolkerungs
geographische Verhaltnisse dominiert werden kann, 
dessen Variationen aber keine universelle Aussage zu
lassen. Wissenschaftlich interessant sind immer die 
Randbereiche der Spektren raumlicher Eigenschaften, 
weshalb im Folgenden vorrangig auf den durch per
manente Abwanderung gekennzeichneten landlichen 
Raum mit besonders geringer Bevolkerungsdichte ab
gestellt wird. 

Eine zweite Vorbemerkung ist systemtheoretischer Na
tur. Zu jedem Wirtschaftssystem gibt es ein optimales 
Aquivalent in der politischen Organisation der Gesell
schaft. In einem solch weitgehend optimalisierten 
Verhaltnis befinden sich in der Bundesrepublik 
Deutschland auf gesamtstaatlicher Ebene die soziale 
Marktwirtschaft und die parlamentarische Demokra
tie. Dabei hat der Staat die Aufgabe, mit marktkonfor
men Mitteln Privateigentum, Privatinitiative und freien 
Wettbewerb zu garantieren bzw. Rahmenbedingungen 
fur einen funktionierenden Wettbewerb zu schaffen, 
aber auch unerwiinschte Auswirkungen der Marktwirt
schaft im sozialen Bereich zu korrigieren, soziale 
Sicherheit und Chancengleichheit des Einzelnen zu ge
wahrleisten sowie Aufgaben zu iibernehmen, die nicht 
oder nur eingeschrankt liber den Markt umzusetzen 
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sind bzw. die den Markt einschranken wurden, Ruck
wirkend siehert die Wirtschaftskraft die Punktions
ttichtigkeit dieser Politik.

Die raumliche Dimension des Problems

Fur uns ist die Binschrankung .gesamtstaathche Ebe
ne" von Bedeutung. Aus geographischer Sieht ist sie als
Mafsstab aufzufassen. Regional - und auch das ist wie
derum nur ein Mafsstab - kann es zu Abweiehungen
von durchschnittlichen Bedingungen kommen, die
eine Verletzung der ausgewogenen Relation von Wirt
schaft und Politik bewirken. Genau damit sind die Eck
punkte fur unser Thema abgesteckt, denn in bestimm
ten Abwanderungsgebieten mit besonders geringer
Bevolkerungsdichte, vorrangig in Ostelbien und der
Altmark, besonders deutlich ausgepragt im ostlichen
Mecklenburg, der Uckermark und in Vorpommern, set
zen einige der unmittelbarsten existentiellen Bedin
gungen die Funktionalitat der sozialen Marktwirtschaft
herab. Damit sind nieht die Gesetze des Marktes infra
ge gesteIlt, sondern die Wirksamkeit des Wettbewerbes,
also jener Relation, aus der die Marktwirtschaft ihre
Kraft ableitet! Die Ubiquitat der Marktgesetze verbirgt,
dass sie durch strukturelle Bedingungen ausgewahlter
Bereiehe der Okonomie und in bestimmten Regionen
.ausgehebelt" werden konnen - in unserem FaIle durch
ein relativ banales Moment: die Beuolkerungsdichte. In
Politik und Verwaltung ist sie fest etabliert, urn diverse
Entscheidungen zu objektivieren. Das funktioniert so
lange, bis sieh die Werte im Nebel einer nach oben oder
nach unten offenen Skala verlieren!

Nach unten offen ist z. B. die Skala der Bevolkerungs
dichte bei der Definition von .Jandlich", wie sie z.B. in
der Raumordnung erfolgt und so von fast allen anderen
Bereichen der Verwaltung ubernommen wird. Im AlI
gemeinen wird der Schwellenwert 100 Ew. je km2 be
nutzt, was fur das Untersuchungsgebiet insgesamt gilt
(Mecklenburg-Vorpommern: 77,8 Ew. je km-, Branden
burg: 87,5 Ew. je km-: zum Vergleich Schleswig
Holstein: 175,3 Ew. je krn'', Bayern: 171,0 Ew. je km-,
Niedersachsen: 164,9 Ew. je km2, - Statistisches Iahr
buch 2000, S. 46). Es gibt uberall auch Regionen, in de
nen die Werte weit unter dem jeweiligen Durchschnitt
liegen (als ein in MeckIenburg-Vorpommern durch
schnittlieher Landkreis hat z.B. Nordvorpommern
genau dieselbe Bevolkerungsdichte wie die Altmark:
53 Ew. je km"). Allerdings existiert in den Landern der
ehemaligen Bundesrepublik aufser dem von Sudwest
mecklenburg und der Altmark umrahmten Luchow
Dannenberg kein Kreis, der so deutlieh urn oder sogar
unter 50 Ew. je km 2 liegt, wie es ostelbisch vielfach iib
lich ist. Und es gibt keinen landlichen Kreis, des sen
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Distanz zu echten (!) Zentren so grofs ist wie im peri
pheren Nordosten Deutschlands.

Marktwirtschaft ohne Wettbewerb '?

Rein formal ist eine geringe Bevolkerungsdichte weder
fur das Funktionieren des Marktes noch fur die Admi
nistration ein Problem. Im Gegenteil: Vielfach finden
wir im landlichen Raum die notwendige Brganzung der
Verdiehtungen, und die Stadte werden erst durch das
Umland zu Zentren. Was aber, wenn sieh in hinreiehen
der Distanz keine der ublichen Verdiehtungen oder
Zentren befindet, wenn die Bevolkerungsdichte grofs
flachig unter ein ertragliches MaB sinkt, bei dem der
Wettbewerb, der Motor der sozialen Marktwirtschaft,
noch stattfinden kann? Wie reagiert die auf die Region
ausgeriehtete Wirtschaft bei fehlender Tragfiihigkeit?
Im allgemeinen gibt es vier Reaktionen, die sowohl
alternativ als auch in Kombination auftreten:

- Abwanderung zu den Markten (und das gilt wieder
zunehmend fur den Arbeitsmarkt!);

- regionale Monopolbildung der verbleibenden regio
nal orientierten Wirtschaft;

- Filialisierung der uberregional orientierten, oft dis
tributiven Wirtschaft;

- Forderung nach politischer Gegensteuerung durch
Subventionierung.

Im Untersuchungsraum gibt es aIle vier Reaktionen.
Der erste Punkt beschleunigt die strukturelle Schwa
chung der Region. Beispiel fiir diesen Prozess ist der
enorme Ruckzug der Dienstleistungen aus der Plache 
deutlieh im Widerspruch zum allgemeinen Trend der
Tertiarisierung. Der zweite Punkt betrifft neb en der re
gional ausgerichteten mittelstandischen Produktion
insbesondere die produktiven Dienstleistungen. Beide
wirken stark zusammen, wobei yom ersten ein be
schleunigender Effekt auf den zweiten ausgeht. Der
dritte Punkt kaschiert die eigentliehe Strukturschwa
che der Region, denn viele .Pillalen" existieren nur, urn
in der Region den Markt .vorsorglich" zu besetzen. Au
Eerdem verhindern sie oftmals die Kapitalbildung vor
Ort. Der vierte Punkt ist ein Kapitel fur sieh und bedarf
keiner weiteren Erorterung, AIle Falle fuhren aber zur
Beeintrachtigung des Wettbewerbs, denn die verblei
benden Strukturen orientieren sieh am verbleibenden
Markt, und dessen Tragfahigkeit wird vom Kunden
potenzial bestimmt, das unter den Bedingungen gerin
ger Bevolkerungsdichte zu einem der hartesten Stand
ortfaktoren wird.'
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Wirtschaftlichkeit aufserhalb des Marktest

Die Leistungen der offentlichen Hand unterliegen ahn
lichen Mechanismen und Mafsstaben: Wenn fur offent
liche Aufgaben das notige demographische Potenzial
fehlt, dann wird auch hier von Unterschreitung der
Tragfahigkeit gesprochen. Allerdings hat dieser Begriff
hier inhaltlieh genau die entgegengesetzte Bedeutung
wie im Verstandnis der Marktokonomie! Er dient dazu,
die Wirtschaftlichkeit offentlicher Leistungen zu garan
tieren bzw. politisch zu begrunden. Dafur sind Normen
mit zumeist fest definierten Schwellenwerten einge
fuhrt worden. Ein Beispiel enthalten die offentlich
stark diskutierten Schulgesetze: Minimale Schiileran
zahl je Klasse, regelhafte Parallelklassen und maximale
Schulwege sind die Eckwerte, nach denen Schulstand
ortentscheidungen und Einzugsbereiehe optimiert
werden konnten. Wird die Tragfahigkeit aber so weit
unterschritten, dass der Verwaltung keine Spielraume
mehr bleiben, muss politisch entschieden werden, urn
die Leistungen dennoch anzubieten. In der Wirtschaft
hiefse das: Verstofs gegen die Gesetze des Marktes. In
der Politik heifst das: Weiterentwieklung des recht
lichen Rahmens.

Ftir den Ausgleieh raumlicher Disparitaten hat die Poli
tik einige Instrumente und Mafsnahmen entwickelt,
aber nieht fur den Ausgleieh von Disproportionen, d.h.
von ungerechtfertigten (!) Niveauunterschieden. Das
Hauptproblem ist dabei weniger die Identifikation
eines Problems, als die Bemessung der Schwelle, bis zu
welcher die Losung als noch gerechtfertigt gilt, ohne
politisch entscheiden zu miissen. Bezuglich landlicher
Raume ist mit der Bevolkerungsdichte ein solcher
Parameter gegeben, denn er ist einsichtig und hand
lich. Allerdings gibt es bislang nur unzureiehende Un
tersuchungen daruber, welcher quantitative Wert die
qualitative Schwelle markieren sollte und wie die Ge
biete mit geringster Bev6lkerungsdiehte in Politik und
Verwaltung zu behandeln sind. Zudem existiert bisher
nieht einmal ein diffuser Konsens daruber, dass es die
se Gebiete als Kategorie uberhaupt gibt - obgleieh sie
fast jeder Akteur in seinem Wirkungsfeld recht genau
bestimmen kann!

Regionaldemographische Parameter

Die Bevolkerungsgeographie sprieht diesbeztiglich
vom Liindlichsten Raum, einer bisher nur akademisch
benutzten Kategorie, die begrifflich noch nieht defi
niert ist. Sieher durfte sein, dass die Bestimmung eines
MaBes fur das Liindlichste nicht eindimensional erfol
gen darf, denn es ist eine komplexe territoriale Eigen
schaft. Die Bevolkerungsdichte ist dabei zwar die
wiehtigste Komponente, steht aber mindestens mit fol
genden Merkmalen in Beziehung:
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- der Grofsflachigkeit der Dimnsiedelareale, was die
allgemeine Distanzlast, insbesondere den Trans
portaufwand bei der Inanspruchnahme von Leis
tungen, einschliefst:

- der Distanz zu konkurrierenden Leistungen, was die
Wahlmoglichkeit von Alternativen der am Markt ori
entierten Angebote ausdriickt - quasi ein komple
mentares MaB der Monopolisierung regionaler
Angebote.

Fur die Kommunalpolitik leitet sich bei diesen Raum
strukturen eine spezielle Forderung ab: Die konkrete
Bevolkerungsstruktur ist wiehtiger als die Einwohner
zahl, denn im Ergebnis langanhaltender selektiver
Abwanderung konnen tiefgreifende demographisch
soziologische Disproportionen entstehen, zu deren In
dikatoren in Ostelbien und der Altmark insbesondere
enorme Frauenverluste im demographisch aktivsten
Alter sowie Qualifikationsdefizite gehoren, Sie iiberla
gern die Eigenschaft .Landlichster Raum" in Einheit
von migrationellen Komponenten, Wirkungen und Fol
gen prozessual und strukturell (WeiBI Hilbig 1998).

Dass sieh die demographisch-soziologischen Dis
proportionen vor 1990 vorrangig auf die von der Land
wirtschaft gepragten, landlichen Gemeinden be
schrankten, ist Resultat der damaligen migrationellen
Protegierung der Stadte, vorrangig durch den staatli
chen Wohnungsbau sowie die Kontingentierung von
Wohnungen tiber Kommunen und Betriebe. Der Bei
tritt zur BRD brachte neben anderen Freiheiten auch
die Aufhebung dieser Beschrankungen. Prompt verlo
ren die Zentren ihre vorherige Bevorzugung, und ihre
Wanderungseffektivitat glich sieh sehr schnell dem
umliegenden landlichsten Raum an. Am Beispiel der
grolsten Stadt im Nordosten, der Hansestadt Rostock,
wird das besonders deutlieh: Im Jahre 1996, damals
noch tiber 200000 Einwohner, uberschritt sie den
Schwellenwert von 10 % Manneruberschuss im demo
graphisch aktivsten Alter (20 bis unter 40 Jahre). Aktu
ell strebt der Wert sogar gegen 15 %. 1987 betrug er bei
fast 250 000 Einwohnern 3,7 %. Diese strukturelle
Verschiebung ist fast ausschliefslich Resultat der tiber
regionalen Migration und hat kaum eine Beziehung zur
intensiven Stadt-Umland-Migration.

Aus bevolkerungsgeographischer Sieht gehoren demo
graphisch-soziologische Disproportionen zu den
besten Indikatoren des Landlichsten. Ihr Ubergreifen
auf die Zentren verdeutlieht vor allem die Dimensio
niertheit dieser Raumkategorie. Die Frage nach der
Tragfahigkeit ist dabei weniger konkret okonomisch als
prinzipiell zu stellen, wobei eine noch naher zu bestim
mende "gesellschaftliche Tragfahigkeit" zu Grunde zu
legen ist.
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Restriktionen fiir die Demokratie?

Im BedingungsgefUge Landlichster Raume gehoren Be
volkerungsdichte und demographische Strukturen zu
den harten Faktoren. Sie sind zugleich ein guter Indika
tor fur erhebliche Defizite der politischen Funktions
fahigkeit auf kommunaler und mittlerweile sogar auf
regionaler Ebene. Diese Defizite erhalten zuweilen be
reits den Charakter von Determinanten landlichster
Raume, Sie drucken sich wie folgt aus (keine Rangfol
gel):

- Fur die Politik in kleinen Strukturen fehlen oft die
geeigneten Akteure, was im Extremfall bereits zu
einigen Gemeindefusionen fuhrte, weil es fur min
destens eine der beteiligten Kommunen keinen Bur
germeister mehr gab.

- Die Anzahl der regionalen Akteure aulserhalb der
Politik wird "sehr ubersichtlich": die sich in der loka
len und regionalen Wirtschaft herausbildenden
Monopolstrukturen reduzieren den Adressraum der
Politik, womit die fur unser Demokratieverstandnis
notige Pluralitat bei Auftragen und Partnerschaften
(z.B. Agenda 21, Public Private Partnership) einge
schrankt wird.

- Die aufserordentlich starke Sozialkontrolle im land
lichsten Raum kann zum Unterlaufen demokrati
scher Grundsatze fuhren (z.B. Wahrung des Wahlge
heimnisses).

- Demographisch-soziologische Disproportionen in
folge langer selektiver Abwanderungen korrelieren
mit einer latenten Verarmung der Qualifikations
potenziale und Tendenzen einer allgemeinen kultu
rellen Degradation, was die Demokratiefahigkeit
akut gefahrdet.

- Die absehbare Bevolkerungsentwicklung des Land
lichsten Raumes gibt keinen Anlass zur Hoffnung
auf generelle Anderungen der Lage, womit die nor
mative Tragfahigkeit (!) fur Leistungen zukunftig
noch starker unterschritten wird.

- Die Wirtschaftskraft des Landlichsten Raumes ist so
gering, dass endogen keine signifikante Verbesse
rung der existentiellen Bedingungen zu erwarten ist,
was den politischen Aktivitaten klare Grenzen setzt.

Aus Sicht der Regionaldemographie lasst sich daraus
zwar keine Schlussfolgerung zur Losung fur das Ein
gangsproblem, die Gemeindegebietsreformen, ablei
ten, wohl aber Fragen stellen, deren Antworten viel
leicht den Schlussel enthalten, voran:

Welchen Wert hat der Landlichste Raum fur die Gesell
schaft insgesamt, wenn er kunftig als Ganzes zu ali
mentieren ist? Der am 24. [uni 2001 neu ausgehandelte
Landerflnanzausgleich antwortet darauf mit einer ge-
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ringfUgigen Erhohung der Einwohnerbewertung fur
dunn besiedelte Gebiete. Ob sich damit die flachen
und distanzbezogenen Mehraufwendungen insbeson
dere der Kommunen im Landlichsten Raum auffangen
lassen, bleibt abzuwarten, zumal die Gelder dort ja
auch erst einmal ankommen mtlssenl

Und worin besteht die politische Bedeutung des Land
lichsten Raumes? Hat die .polttlsche Ebene" in Dorfern
groBer Gebiete unter etwa 25 EW/km> einen besonde
ren Charakter? Ist der Unterschied von Politik und
Verwaltung hier vielleicht besonders deutlich?

Die wichtigste Schlussfolgerung ist ohnehin nicht aus
Statistiken abzuleiten, sondern nur durch die partizi
pierende Observation im Selbstexperiment landlich
ster Lebensweise zu erfahren: Der Landlichste Raum ist
eine eigene Qualitatl Seine kommunalpolitische Orga
nisation sollte nicht nach Mafsstaben von Stadten und
Verdichtungsgebieten erfolgen. - Diese Aussage mag
manchem zu absolut klingen. Das lost sich aber schnell
auf, wenn man in das Kalkiil die geo-psychologische
Dimension einbezieht:

Die "raumliche Identitat" -
eine geo-psychologische Dimension

In der aktuellen Diskussion zur Regional- und Kommu
nalpolitik spielt der Begriff der Identitiit eine wichtige
Rolle. Er wird nicht einheitlich verwendet, sondern von
verschiedenen Gruppen und Personen mit zum Teil
sehr unterschiedlichen Absichten und Inhalten be
nutzt.

Im Allgemeinen wird unter Identitat die Ubereinstim
mung einer Person oder einer Sache mit dem verstan
den, als was sie sich darstellt oder als was sie bezeich
net wird. Der Begriff wird auch ftir psychologische
Zustdnde und mentale Befindlichkeiten von Personen
und Gruppen benutzt, wodurch er eine stark emotio
nale Funktion erhalt. Dabei geht es aber weniger urn
Identitdt als urn Identifikation.

Der raumliche Identitatsbegriff steht oft fur lokale Ver
wurzelung, angestammte Herkunft, zumindest ftir ei
nen langeren Lebensabschnitt oder aber die verbrach
te Schulzeit in der Region. Auf offentliche Personen
angewendet, wird eine hochgradige raumbezogene
Kompetenz mit tiefem Insiderwissen unterstellt.

Der politisierte Identitatsbegriff kann hingegen auch
als Argument gegen Anpassungen an aufsere Impulse
benutzt werden - die psychologische Basis ist die Angst
vor Veriinderungen. Mit dieser Identitat verbindet sich
oftmals auch ein Mangel an Innovationsbereitschaft
sowie die Ablehnung (orts- lfremder Personen und
Ideen sowie externer Initiativen.
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Die emotionale Seite der raumlichen Identitat und
Identifikation hat eine geographische Determinante,
welche insbesondere bei geringer Bevolkerungsdichte
zur Geltung kommt. Es sind die "Mental-Maps", also
jene geistigen bzw. kognitiven Abbilder der Umwelt,
die jeder Mensch aufbaut, urn sich zu orientieren. Der
Begriff .Landkarte" ist dabei nurein Symbol.

Mental-Maps von Menschen derselben Region konnen
recht unterschiedlich geschnitten sein. Sie sind zu
nachst von jenen raumlichen Beziehungen gepragt,
welche fur den einzelnen besonders wichtig sind bzw.
welche die einzelne Person besonders haufig realisiert:
Die taglichen Wege zur Arbeit und zur Versorgung. Sie
umreilsen auch Raume, in welchen jene Personen zu
finden sind, mit denen haufiger Kontakt besteht. Die
Geographie bezeichnet diese Relationen als arbeits-,
versorgungs-, sozial- und kommunikationsraumliche
Beziehungen. Sie umreilsen fiir den Einzelnen den
Lebens- bzw. den naheren Aktionsraum, der in land
lichen Gebieten nur selten mit dem Administrations
raum identisch ist, meistens aufserhalb liegt.

Stadtische und landliche Identitat

Die Aktionsraume verschiedener Personen sind nur
selten deckungsgleich. Standorte und Gebiete, wo das
Arbeitsplatzangebot, die Chancen zur Versorgung und
die Moglichkeiten fur eine organisierte Betatigung in
der Freizeit besonders vielfaltig sind, haben zumeist
einen hoch urbanisierten Charakter; es sind Stddte.
Hier sind - wiederum abhangig von der Tragfahigkeit 
verschiedene Einrichtungen zumeist mehrfach zur
Auswahl vorhanden. Welche Einrichtung auch ausge
wahlt wird: Das Ziel ist immer in derselben Stadt zu fin
den, d.h. der Zielorte hat immer denselben Namen,
was trotz aller Differenziertheit der konkreten Ziele zu
einer spezifischen Identitat fiihrt, Man wohnt, arbeitet
und kauft in ein und derselben Stadt ein, hat am selben
Ort seine Freunde usw., obgleich die konkreten Platze
der Aktionen oft viele Kilometer voneinander entfernt
sind. Ob Spandau oder Kopenick - man bleibt in Berlin
und bewegt sich nur selten aus dem stadtischen
Aktionsraum heraus.

Volliganders im landlichen Raum. Wegen der geringen
Anzahl der zu versorgenden Menschen haben die je
weiligen Angebote fur Arbeit, Versorgung, Bildung,
Sport, Kultur usw., auch die Einrichtungen im Gesund
heitswesen, in der Regel eine wesentlich grofsere Reich
weite bzw. ein viel grofseres Einzugsgebiet als ver
gleichbare Einrichtungen in den Stadten. Der
Einzugsbereich resultiert auch hier aus der Tragfahig
keit. Eine hohere raurnliche Dichte marktorientierter
Einrichtungen wiirde schnell zum Konkurs unter den
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Mitbewerbern fiihren. Darum haben sie in ihrem Ein
zugsbereich quasi eine Monopolstellung, Auch eine
hohere Dichte von nicht am Markt ausgerichteten Ein
richtungen .rechnet" sich nicht. Das bedeutet fur Per
sonen im landlichen Raum, dass es dort nach okono
mischen Erwagungen keine Alternativen zu diesen
Angeboten gibt. So haben verschiedene Personen bei
inhaltlich gleichem Zweck zumeist ortlich immer das
selbe Ziel, woraus sich eine Deckungsgleichheit in den

\

Mental-Maps ableitet - Basis der Identitat im landli-
chen Raum.

Die landliche Identitat ist also anders ausgeformt als
die formale Identitat in der Stadt - sie ist eher uniform,
weniger variant, damit aber auch sehr konkret oft auf
das Wesentliche reduziert und widerspiegelt das Exi
stenzielle im Landlichen. 1m Landlichsten findet diese
Relation ihre Steigerung durch Defizite im Existenziel
len. Veranderungen dieses Rahmens greifen tief in die
Ordnung lebensbestimmender Parameter aller Per
sonen ein, was hier eine wesentlich grolsere Tragweite
hat als in der Stadt. Wenn in der Stadt ein Backer in
Rente geht und aus dem Geschaft vielleicht eine andere
Dienstleistungseinrichtung wird, verandern sich zwar
auch die raum-zeitlichen Beziehungen der Nutzer,
aber nicht grundsatzlich. Man kauft ab sofort beim
nachsten Backer ein, und die neue Einrichtung bietet
vielleicht sogar die schon lange ersehnten Leistung an,
Anders auf dem Lande: Iede Veranderung kann grund
satzlich sein.

Der aktuelle Verfall der landlichen Identitat
im Osten Deutschlands

Der Identitatsbegriff der politischen Diskussion hat fur
die Burger landlicher Gemeinden eine relativ geringe
Bedeutung. Wichtiger sind der Arbeitsmarkt, Verande
rungen im Aktionsraum, Anspruche an Lebensqualitat
und Moglichkeiten ihrer Befriedigung - alles Momente,
die heute zumeist aus der Gemeinde hinausftihren. Die
gemeindliche Identitat ist bestenfalls dort von Belang,
wo es noch (sic!) kommunales Leben mit hoher Inte
gration gibt.

Einrichtungen und Funktionen, welche vor 1990 im
landlichen Raum Identitat bewirkten, hatten mit der
politisch-administrativen Gemeinde nur selten zu tun.
Die Gemeinde war Organ des Staates und funktionierte
nicht wegen einer kommunalen Identitat der Einwoh
ner! Die vorhandene Identitat erhielt allerdings durch
den Gemeindenamen ihre Bezeichnung.

Die aufserordentliche Dynamik der Veranderungen im
landlichen Raum Ostelbiens seit 1990 zeigt sich in der
die Raumstrukturen dominierenden Produktions
struktur insbesondere durch Veranderungen arbeits-

HuH 3-4/2002



WolfgangWeiB: Der Landlichste Raum - Regional-demographische Begrtindung einer Raumkategorie

raumlicher Beziehungen. Vor 1990 hatten grofse land
wirtschaftliche Betriebe die starkste integrative Kraft,
oft tiber die Gemeinde hinaus. In Mecklenburg-Vor
pommern hatte die Landwirtschaft in etwa 85 % der
Gemeinden bei der beschaftigten Wohnbevolkerung
einen Anteil von tiber 50 %. Allein von 1990 bis 1994
reduzierte sieh die Anzahl der Beschaftigten in der
landwirtschaftlichen Primarproduktion von 128273
auf 27943, also urn rund 80 %! Fur tiber 100 000 Perso
nen im landlichen Raum wurde damit das noch vor
kurzem tragende Identifikationsmerkmal ungtiltig. Das
bewirkt eine enorme Aushohlung der lokalen Identitat.

Die Entwieklung in den Dienstleistungen vollzieht sieh
- trotz der allgemeinen Tertiarisierung - in die gleiehe
Riehtung. Vor 1990 waren Verkaufsstellen mit dem An
gebot an "Waren des taglichen Bedarfs" die infrastruk
turellen Einriehtungen mit der grolste Streuung. An
Orten ohne eine solche Verkaufsstelle gab es in der Re
gel keine andere Einrichtung der sozialen Infrastruktur.
Der .Dorf-Konsum" war aber weit mehr, als nur eine
Verkaufsstelle - er war das Zentrum der lokalen Kom
munikation. Den Supermarkten am Rande der grofse
ren Stadte konnte er nieht standhalten, und so fiel er
auch als Medium der lokalen Identifikation weg.

Dafur verbindet jetzt der gemeinschaftlich zu ertragen
de Mehraufwand an Moblitat:

Verlinderungen der Versorgungsdistanzen
im Landlichsten Raum nach 1990

Periode Niveaustufen der Versorgung Orientierung

bis 1990 a) Versorgung mit "Waren des lokal
taglichen Bedarfs"
=> .Dorfkonsum" im Ortsteil, z.T.

auch ambulant

bJ Versorgung im .periodischen Bedarf" kleinraurnig
=> landlicher Zentralort (BHG,

Landwarenhaus)

c) Versorgung im "aperiodischen Bedarf" kreislich, z.T.
=> Stadt, insbesondere Kreisstadt, uberkreislich

seltener Bezirksstadt

seit 1990 a) Zusammenbruch des Versorgungs- kleinraumig
netzes .vor Ort":
=> rudirnentares Angebot in

landlichen Zentralorten

b) Aufschluss neuer Standorte an der kreislich
Peripherie groBerer Zentren;
=> standardisiertes Angebot in/bei

Unter- und Mittelzentren;

c) Oberregionale Orientierung auf uberkreislich
Discounter, insbesondere bei
Oberzentren;
=> Einbeziehung funktional zuge-

ordneter Landkreise;

Quelle: WeiB u.a, 1997/98

An der Post lasst sich seit deren Privatisierung am be
sten beobachten, wie sieh Einriehtungen der Dienst
leistungen aus der Flache zuruckziehen. Vor 1990 hatte
fast jede Gemeinde eine Postdienststelle mit vollem
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Sortiment; heute gibt es in vielen Gebieten mit der Fla
che eines Viertels der alten Landkreise und graBer nur
noch Briefkasten und offentliche Fernsprecher. Die
Paketzustellung bei Abwesenheit ist schwierig, ein
Paket aufzugeben fast unm6glich. Ohne die Chance,
Briefmarken zu kaufen, wird in naher Zukunft auch der
verbliebene Briefkasten uberfltissig sein! Andere Ein
riehtungen gehen ahnliche Wege oder werden in Ktlrze
folgen. Entwicklungen wie das Homebanking sowie
das Ordern von Waren tiber das Internet befordern die
sen Prozess. Als letzte Trager der Identitat sind vielfach
nur noch solche Einrichtungen verblieben, die sich
nieht am Markt auszuriehten haben (staatlieh getrage
ne Einrichtungen, insbesondere im Bildungswesen)
und - die Gemeinde!

Die psychologisch dimensionierte Gemeinde
im Landlichsten Raum

Nach dem Verlust vieler Einrichtungen und Funktio
nen, welche vor 1990 die Identitat in den landlichen
Gemeinden bestimmten, ist von der ursprunglichen
Identitat im Landlichsten Raum oft lediglich der Name
geblieben, der sich fur die meisten Menschen in der
Anschrift wiederfindet. Damit kommt der Gemeinde
hier eine Bedeutung zu, welche fruher kaum eine Rolle
spielte - und welche in der politischen Diskussion bis
her kaum beachtet wird. Sie ist aber weit mehr, als nur
eine Adresse: Die Gemeinde integriert emotional; sie
schafft eine mentale Identitdtl In diese Identitat wird
- oft symbolisch - hineinprojiziert, was der Einzelne
vermisst oder glaubt, verloren zu haben - und was fur
ihn Heimat und Geborgenheit ausmacht. Damit ist die
se Identitat zwar fiktiv, besitzt aber eine aufserordent
lich groBe moralische Bedeutung und zuweilen eine
geradezu "religiOse Energie".

Diese Identitat hat noch eine zweite Seite, die wieder
urn mit den Mental-Maps zu tun hat, und sieh aus
ihnen als besonderer psychologischer Effekt ableitet:

1m Gegensatz zur Anonymitat der Stadt vermittelt das
Dorf das GefOhlder Geborgenheit in einem iiberschau
baren (!) sozialen Netz. Zwar konnen die Dimensionen
des Uberschaubaren individuell sehr verschieden sein,
aber im Iandlichen Raum umreifsen sie zumeist territo
riale GraBen, die im Wesentliehen dem Zuschnitt der
alten Landgemeinden entsprechen. Sie besitzen damit
in der Regel jenen raumlichen Rahmen, in dem Burger
beteiligung und demokratische Mitwirkung am effek
tivsten organisiert werden konnenl Wenn hinsiehtlich
einer Veranderung der administrativen Strukturen von
der Notwendigkeit einer besonderen Rucksicht auf die
Identitat der Bevolkerung gesprochen wird, dann sollte
genau dieser Sachverhalt beachtet werden. Das ent
sprache auch dem Ergebnis einer Befragung in einem
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studentischen Projekt zur landlichen Identitat: Den
meisten Menschen ist es ziemlich egal, wo sich ihre
Verwaltung befindet - Hauptsache, sie wissen, an wen
sie sich wenden mussen, wenn sie ein Problem haben,
und dass diese Stelle fur sie raumlich und zeitlich effek
tiv zuganglich ist! Auch hier findet also wiederum eine
Reduktion auf das Elementare statt.

Hinsichtlich der aktuellen Diskussionen urn Verande
rungen in den politisch-administrativen Strukturen auf
kommunaler Ebene ist damit der Landlichste Raum
sehr wohl anders als die iiblichen landlichen Raume zu
bemessen.

Sonderfall Stadt-Umland-Gemeinden

Stadt-Umland-Bereiche (SUB) haben zumeist eine
"doppelte Bevolkerung": die autochthone ("ange
starnmte") und die allochthone ("zugezogene") Bev61
kerung. In der Regel ist das zahlenmafsige Verhaltnis
der Einheimischen zu den Zugezogenen proportional
zur Entfernung vorn stadtischen Zentrum. Die Dyna
mik der Prozesse seit 1990 zeigt sich hier in speziellen
Problemen, die sich auch auf die Identitat der Beteilig
ten erstrecken.

Die Identitat der autochtonen Bevolkerung ist vielfach
vom Unterschied zur Stadt gepragt, Iahrzehnte lang war
man sich dieser Unterschiede wohl bewusst; oft waren
sie sogar das dominante Merkmal der stadtnahen,
dorflichen Identitat. Anders die allochthone Bevolke
rung: Sie kommt aus der Stadt, behalt zumeist auch
dort ihre Arbeit, nutzt weiterhin die stadtische Infra
struktur, erfahrt keine Veranderungen in den sozialen
Beziehungen usw. - sie bleibt stadtisch, obwohl sie jetzt
auf dem Lande lebt! Sie praktiziert, was der autochtho
nen Bevolkerung auf den Dorfern der SUB oft noch
bevorsteht: Die vollstandige Orientierung auf das Zen
trum - Basis einer zukunftsfahigen regionalen Iden
titat.

Die Dimensionen
des Landlichsten - Zusammenfassung

Der Landlichste Raum ist eine eigenstandige Raumka
tegorie. Bei gleichen juristischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen unterscheidet sie sich vom land
lichen Raum durch Parameter unterschiedlicher Kate
gorien: Die besonders geringe Beuiilkerungsdichte do
miniert das wirtschaftsraumliche Bedingungsgefiige.
Sie setzt der okonomtschen Tragfahigkeit enge Gren
zen. Das fiihrt zu groBen Distanzen zwischen Standor
ten konkurrierender Angebote bei konsumtiven Leis
tungen sowie zu grofsen Distanzen zu innovativen
Zentren und Gebieten. Die Grofsraumigkeit des Land
lichsten leitet sich aus der raum-zeitliche Distanz zu
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den Markten ab und steht mit Defiziten an okonomisch
vertretbaren Angeboten von am Markt orientierten
Leistungen im Zusammenhang.

Seitens der politischen Prozesse fehlt es im Landlich
sten Raum nicht nur an einer den raumlichen Bedin
gungen angemessenen effektiven Kommunalstruktur,
sondern auch an der notigen Anzahl qualifizierter Part
ner' was den Anspriichen an eine pluralistisch orien
tierte Demokratie widerspricht. Lang anhaltende
selektive Abwanderungen fuhrten vielerorts, ja bereits
regional zu einer extremen Schieflage in der Alters-, der
Sexual- und der Qualifikationsstruktur. Diese demogra
phisch-soziologischen Disproportionen sind seitens der
Regionaldemographie als die besten Indikatoren des
Landlichsten Raumes identifiziert worden. Sie haben
eine enge Beziehung zu den sozialpsychologischen
Parametern der Mental-Maps, aus denen sich die loka
le Identitat ableitet, deren bedenklichster Ausdruck
vielfach Innovationsfeindlichkeit ist, was von Optimi
sten allerdings auch als Persistenzfreundlichkeit inter
pretiert werden kann.

Anmerkungen
*) Die ursprungliche Intention dieses Beitrags war auf die Arbeit
in der Enquete-Kommission "Zukunftsfahige Gemeinden und
Gemeindestrukturen in Mecklenburg-Vorpommern" des Schwe
riner Landtages gerichtet.

(1)
Die Uberlagerung dieses Sachverhalts mit den in solchen Diskus
sionen sonst immer genannten ostdeutschen Problemen (Struk
turarmut fast reiner Agrargebiete, extreme Kapitalschwache,
Fehler bei der marktwirtschaftlichen Strukturanpassung usw.)
soli hier bewusst ausgespart bleiben.
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