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P R E D G O V O R 

Peta številka zbornika DELA prinaša referate s seminarjev Katedre za 
družbeno geografijo Oddelka za geografijo s tujimi geografskimi institu
cijami. Marca 1985 je bil v Ljubljani seminar Katedre za družbeno ge
ografijo s sodelavci Katedre za gospodarsko geografijo in regionalno 
planiranje Univerze v Bavreuthu (Lehrstuhl fflr Wirtschaftsgeographie 
und Regionalplanung Universitat Bavreuth), s katerega so v tej publika
ciji tiskani prispevki Jttrga Maierja, Jtlrgena Webra, Claudie Radenz, 
Gaby Troeger -Weiss in Hermana Baera. S seminarja Katedre za druž
beno geografijo in Kulturnogeografskega inštituta Univerze v Frankfurtu 
(Institut fflr Kulturgeographie, Universitat Frankfurt) 7.10.1986 v Ljub
ljani pa so priobčeni prispevki Mirka Paka, Igorja Vrišerja, Klausa 
Wolfa, Franza Schvmika, Ruth BSrdlein, Michaela Bross, Norberta 
Kordeya in Claudie Marie Scholz. Objavljeni sta tudi predavanji, ki sta 
jih profesorja Geografskega inštituta Pedagoške Univerze v Celovcu 
(Institut der Geographie der Universitat fflr Bildungswissenschaften, 
Klagenfurt) Bruno Backfe in Martin Seger imela na Oddelku za geogra
fijo Filozofske fakultete v Ljubljani aprila 1985. leta. 

Uredništvo 



D A S V O R W O R T 

Die fflnfte Nummer der Schriftenreihe " D E L A " bringt BeitrSge aus-
landischer GSste und Kollegen die an verschiedenen Treffen der letzten 
Jahre stattgefunden haben. Diese Seminare hatte der Lehrstuhl "Sozial-
geographie" der Abteilung "Geographie" an der Philosophischen Fakul-
tat der Universitat von Ljubljana organisiert. 

Anfang Marz 1985 fand in Ljubljana ein Treffen der Mitarbeiter des 
Lehrstuhls ffir Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung der Universi
tat Bavreuth mit Kollegen des hiessigen sozialgeographischen Lehrstuhls 
statt. Die Vortrage der Kollegen J. Maier , J. Weber, C . Radenz, G. 
Troeger-Weiss und H. Bear sind hiermit publiziert worden. 

Die Grundreferate des Seminars den wir mit den Kollegen aus dem In
stitut ffir Kulturgeographie der Universitat Frankfurt gestalteten wurden 
auch hier ver6ffentlicht. Im 7. Oktober des Jahres 1986 haben zu ver
schiedenen interessanten Themen M . Pak, I . Vr išer , K . Wolf, F . Schy-
mik, R. B6rdlein, M . Bross, N . Kordey und C M . Scholz berichtet. 

Im beiliegendem Heft sind auch zwei Vortrage von B . Backee und M . 
Seger (Institut ffir Geographie der Universitat ffir Bildungswissenschaf-
ten) die an Studenten der hOheren Semester und Mitarbeiter der A b 
teilung "Geographie" an der Universitat Ljubljana im Apri l 1985 ge-
richtet worden waren publiziert. 

Editorial Board 
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DER URSPRUNG DER BEVOLKERUNG IN DEN SLOWENISCHEN 
STADTEN 

Mirko Pak* 

I Z V L E Č E K UDK 911.3:312 (497.12-201) = 30 

POREKLO PREBIVALSTVA SLOVENSKIH MEST 

Prikaz porekla prebivalstva slovenskih mest in mestnih naselij temelji 
na štirih kategorijah njihovega porekla. Glede na to je opravljena anali
za po velikosti in funkcijski strukturi naselij . 

ABSTRACT UDC 911.3:312 (497.12-201) = 30 

THE ORIGIN OF P O P U L A T I O N IN SLOVENE CITIES 

The description of population origin in Slovene cities and city settlements 
are based on four categories of their origin. Analyses were made with 
reference to size and functional structure of settlements. 

I . 

Die Stadtbevolkerung ist ein Resultat von zahlreichen Faktoren: der 
Regionalentwicklung und der strukturellen, wirtschaftlichen und anderen 
Einflusse auf stadtische Strukturen. Grosse Unterschiede in der Entwick-
lung und Struktur der Stadtbev51kerung gibt es auch unter einzelnen fe
derativen Einheiten Jugoslawiens. Bedingt sind sie durch die ZentralitSt 
der StSdte, aber auch durch die wirtschaftliche Entwicklung und regiona-
le Lage einzelner Stadte. Ahnliche Unterschiede sind auch in der Sozia-
listischen Republik Slovvenien entdeckt worden. Wenn Schaffer in seinen 
zwei Studien tiber das Wohnviertel Eselberg in Ulm die Stadt als einen 
Prozess der durch die Mobilitat der Bewohner verursacht wird und vor 
allem innere funktionalle Anderungen feststellt (Schaffer 1971, 1968), BO 
mOchte auch in unseren Stadten und Stadtsiedlungen von zumindest 
ahnlicher Bedeutung die raumliche Mobilitat der BevSlkerung regional 
angesehen worden. Im nicht kleinerem Umfang waren die Zuwanderungen 
nach slowenien aus anderen Republiken Jugoslawiens die Ursache dafur 
dass die einstige Urbanitat, weit tibersehritten wurde, die Stadtgrenzen 
ausgeweitet wurden und der Umfang der gesehlossen bebauten Stadtgebiete 
anstieg! 

* D r . , i z r .un iv .prof . , Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta, 
61 000 Ljubljana, Aškerčeva 12 



Die Zahl der Einwohner in Stadten ist im Vergleich zu Jugoslawien in 
Slowenien insgesamt nur massig angestiegen: 33,5 % in den Jahren 
1961/71 und um 25,8 % in den Jahren 1971/81. Zum Unterschied zu 
Gebieten anderswo in Jugoslav.ien wo der Prozentsatz in len Jahren 
1961/71 75,2 % und in 1971/81 66,3 % betrug. In der Republik Monte 
Negro stieg die Einwohnerzahl der Stadte um 88,5 % und 90,6 %; in 
Bosnien und Hercegovina um 55,7 % und 88,7 %; in Mazedonien um 
105,0 % und 66,8 %; in Kroatien um 55,8 % und 35,2 %; in Serbien 
um 55,5 % und 67,6 %; in Kosovo um 34,7 % und 135,2 %; und in 
Vojvodina um 33,6 % und 67,2 %! 

Die zahlreichen Wanderungen aus lfindlichen Gebieten in StSdte hatten 
einen starken Einfluss auf den Anstieg der Einwohnerzahl unserer 
Stadte. In slowenischen Stadten sind gr6sstenteils iiber 50 % Einwohner 
zugewandert. In zahlreichen Stadten Jugoslawiens ist dieser Anteil 
sogar noch hoher. Der Anstieg der BevSlkerungszahl, vor allem aber 
der Anteil der zugewanderten Bevolkerung, sind grSsstenteils von der 
GrSsse und der Funktion der Stadt selbst abhangig. Dieser wird aber 
auch durch das Gravitationsgebiet der Stadt, der Stufe und der Form 
der Urbanitat einer Region, ihrer wirtschaftlichen Entwicklung usw. 
festgelegt. In Slowenien stieg in den Jahren 1961/71 die Einwohnerzahl 
der BevOlkerung in grOsseren Stadten schnellstens an, die kleineren 
Stadte dagegen blieben in dieser Hinsicht weit zurflck. Im Zeitraum 
1971/81 fiel der Anstieg der mittelgrossen Stadte ausgesprochen hervor; 
in den grossen Stadten und den Kleinstadten (mit weniger als 3000 Ein-
wohner) verl ief dieser Prozess langsamer. Noch markanter waren die 
Unterschiede hinsichtlich der Funktion der Stadte. In den Jahren 1961/ 
71 vermerkte man den grfissten Anstieg der Bev61kerungszahl in der 
Stadt Ljubljana, aber auch in den Stadten in denen der sekundare P r o -
duktionssektor Cberwog. Im Zeitabschnitt 1971/81 stieg die Einwohner-
zahl in diesen Stadten am geringsten, hingegen aber in den nach Funk-
tionen bunten Stadten am meisten. 

H . 

Der Ursprung der Bevfilkerung in 89 slowenischen Stadten wurde im 
Zeitabschnitt 1971/81 nach folgender Kategorien analysiert: - seit Geburt 
wohnhaft in dieser Siedlung, - zugewandert aus dem landlichen Gebiet 
derselben Gemeinde, - zugewandert aus anderen Gemeinden d e r S o z . R e p . 
Slowenien, - zugewandert aus anderen Republiken.* 

AUe Einwohner. geboren in einem Krankenhaus in einer anderen Stadt 
werden zu den bodenstandigen Bewohnern gezahlt und sind also nicht 
zugewandert (Prebivalstvo, 1973). 



In der Studie wurden 56 Stadte mit flber 1500 Einwohner (im 1971), die 
auch in der Publikation "Kleine Stadte Sloweniens" von Igor Vr išer 
(Vr i še r , 1969) bearbeitet worden berflcksichtigt. Daneben sind aber noch 
33 kleinere Stadte zur Analyse einbezogen worden. Die sind in den-
jenigen Gemeinden zu treffen in denen die Hauptzentren erst in 1981 
flber 1500 Einvvohner auswiesen. Zur Feststellung zumindest einiger 
entscheidenden Faktoren der Immigration bediente man sich der GrSsse 
und Funktionstruktur der Stadte. Es wurde die modifizierte Klassifika-
tion von Vrišer (Vr išer , 1969) verwendet. 

Nach der GrSsse wurden die Stadte folgendermassen in Kategorien ein-
gereiht: bis 2000, 2001-3000, 3001-5000, 5001-10.000, 10.001-20.000, 
20.001-30.000, 30.001-100.000, 100.001 Einvrohner und mehr. Der 
Funktion nach erhielten die Stadte folgende Kategorien: die Zentren mit 
ausgesprochen sekundaren Orientierung, mit einer sekundar- und T e r -
ziarorientierung, mit einer Sekundar- und Quartarorientierung und mit 
einer ausgesprochenen Terziarorientierung, ausgesprochener Ouartar-
orientiergung, bzw. mit vorwiegender Terz ia r - ung Ouartarorientierung. 
Schon eine allgemeine Ubersicht der ! Stadtbewohner-Abstammung enthalt 
grosse Unterschiede: 

Zugewandert 

Ab Geburt aus anderen aus anderen 
wohnhaft in Siedlungen Siedlungen 
der Stadt der Gemeinde i n d e r S o z . 

Rep.Slow. 

aus anderen 
Republiken 

Soz .Rep . 
Slowenien 
insgesamt 

1971 
1981 

53.8 % 
50.9 % 

20.0 % 
19.1 % 

20,2 % 
20,8 % 

4.8 % 
5.9 % 

Soz. Rep. 
Slowenien 
-Stadtsiedl. 

1971 
1981 

44,9 % 
43,5 % 

13,1 % 
13.1 % 

32.8 % 
28.9 % 

9,2 % 
9.7 % 

Soz. Rep. 
Slowenien 
-andere Sied. 

1971 
1981 

59.8 % 
57,8 % 

24,2 % 
24,6 % 

12,6 % 
12,2 % 

2,0 % 
2,3 % 

Ungefahr 55 % der Einwohner unserer Stadte sind zugewandert. Das ist 
entscheidend weniger als in anderen Republiken. Insbesondere in den 
Stadten mit flber 10.000 Einwohner, sowie in einer bedeutenden Zahl 
kleinerer Stadte ist der Anstieg der BevSlkerung zum Te i l gering. 



Wegen einer zerstreuten Urbanisierung, die sich in Mittelslowenien und 
in einigen anderen Gebieten mehrere 10 Kilometer um Stadtzentren 
entwickelt hat, war die Zuwanderung aus den suburbanen Siedlungen 
Gemeinde Sfters sehr gering. Es gibt im Gegenteil immer mehr Migra-
tionen in entgegengesetzter Richtung - aus der Stadt in die halblandliche 
Vorstadtsiedlungen. Besonders die verbesserten Verkehrsverbindungen, 
die zerstreute Industrialisierung und die besseren Wohn- und Existenz-
bedingungen sind bemerkenswerte Zuzugsmotive. Daher hat in einigen 
Gebieten die Auswanderung die Immigration in die Stftdte sogar iiber-
troffen. Dieses Phanomen hat zur Folge dass eine grOssere Zahl der 
Zuwanderer von entfernten, vor allem Randgebieten einzelner Gemeinden 
hierher gezogen ist. 

Die Stuffe der Zugewanderten aus anderen Gemeinden der Soc. Rep. 
Sloweniens ist unselten eine Folge von: 

- spezvphischen Funktionen einzelner Stadte (der Industrie in Titovo Ve
lenje, in Ravne, Štore, Kranj; des Tourismus in Piran, Izola, Ra
denci, Bled; als auch der Industrie, des Tourismus und des Verkehrs 
in Koper), 

- zentralen Positionen der Siedlungen (Ljubljana, Maribor, Celje), 

- der Lage der Gemeindezentren, bzw. der Stadte in der Nahe der Ge-
meindegrenzen (Dravograd, Radeče, Laško, Medvode). 

Der Anteil der Immigranten mit diesen Charakteristiken betrug im J. 
1971 einzeln auch 51 %, im J. 1981 ist es mit 45 % etwas geringer 
gewesen. Die ersten zwei Gruppen der Stadte haben durch ihre spezy-
phische Funktion auch eine grfissere Zahl der Migranten aus anderen 
Republiken angelockt. Vor allem gilt das fOr Industrie- und Touristen-
zentren. 

Es wird klar, dass die Migrationsintensitat und Zuwanderungsrichtungen 
von einem Geflecht verschiedener Faktoren abhangig sind, unter denen 
die Okonormschen und funktionalen im Vordergrund stehen. Die 
Verfinderungen zwischen den Jahren 1971 und 1981 beziehen sich auf 
eine Verringerung der Zuwanderungen in slowenische Stadte. Besonders 
betraf das die Zuwanderung aus slowenischen Gebieten, immer grfisser 
wird jedoch der Anteil der Einwohner aus anderen Republiken. Die Mi-
gration innerhalb der Republik selbst ist also zurtickgegangen, die 
zwischen den Republiken ist dagegen angestiegen! 



I I I . 
Die folgende Tabelle mSchte den Ursprung der Stadteinwohner mit tier 
Grosse der Stadte in den Jahren 1971 und 1981 vergleichen. 

Zugewanderte Personen 

Siedlungen nach der Ab Geburt aus and. aus and. aus and. 
Einwohnerzahl: wohnhaft Siedlun. Gemein. Republ. 

in der i . d . Soz. Rep. 
Stadt Gemein. Slow. 

bis 2000 

2001-3000 

3001-5000 

5001-10.000 

10.000-20.000 

20.001-30.000 

1971 46,7 % 28,1 % 20,2 % 5,0 % 
1981 43,0 % 31,6 % 20,0 % 5.3 % 

1971 46.7 % 26.2 % 21.9 % 4.0 % 
1981 45,8 % 28,1 % 20.9 % 5,2 % 

1971 40.7 % 26.0 % 25.3 % 8,0 % 
1981 39,9 % 28,0 % 23.3 % 8,0 % 

1971 44,4 % 21,1 % 27,7 % 6,8 % 
1981 42,4 % 23.8 % 25.8 % 7,9 % 

1971 49,5 % 16,7 % 26, 1 % 7,6 % 
1981 49,2 % 18,6 % 23.8 % 8,4 % 

1971 27,3 % 18,2 % 41,2 % 13,3 % 
1981 34,3 % 14,4 % 35,2 % 16,1 % 

30.001-100.000 

tiber 100.000 

1971 46,3 % 7,6 % 38,5 % 7,6 % 
1981 47,7 % 9,8 % 33,1 % 9,4 % 

1971 47, 1 % 6,3 % 36.3 % 10,3 % 
1981 48,7 % 2,1 % 36,8 % 12,4 % 

Aus der oberen Tabelle geht hervor, dass es nur kleine Differenzen im 
Anteil der autochtonen Bev51kerung der Stadte gibt. Die Ausnahme wird 
nur in der Kategorie der Stadte mit 20.001-30.000 Einwohner verzeichnet, 
wobei die Stadte Koper und Titovo Velenje mit ihrer besonderen Funkti-
on und der damit bedingten standigen Zuwanderung eine Ausnahme sind. 
Allgemein gesehen vergrOsserte sich der Anteil der autochtonen Be-
volkerung durch die Stadtgrosse. Eine detaillierte Differenzierung zeigt 
jedoch, dass der Anteil der zugewanderten Bevolkerung in kleinen Stad-
ten die nicht als Gemeindezentren angesehen sind, am bedeutendsten is t . 



Im Jahre 1971 hatten 12,2 % der Stadte weniger als 30 % autochtone 
Bevolkerung, 31,1 % der Stadte 30-40 %, 36,7 % der Stadte 40-50 %, 
14,4 % der Stiadte 50-60 % und 5,6 % der Stadte 60 %! Den HShepunkt 
erreichten alle GrOssekategorien der Stadte die vornehmlich noch 30-50% 
autochtone Bevfilkerung auswiesen. 

GrSssere Unterschiede gibt es, gemessen am Anteil der zugewanderten, 
auch unter Siedlungen derselben Gemeinde. Im Vordergrund sind kleinere 
Gemeindezentren in dicht besiedelten Gemeinden. Diese verftlgen meistens 
besondere Erwerbsquellen und sind von anderen gr6sseren Stadten weit 
entfernt. Der Unterschied zwischen den kleinen und den grossen Stadten 
wurde bis zum Jahr 1981 noch vertieft . Einen ausgesprochen kleinen 
Anteil der Zugewanderten zeigen die grOssten Stadte, die weniger 
umfangreichen Terri torien der Gemeinde ausweisen, oder solche Stadte 
die in der nahe grfisserer und attraktiverer Stadte liegen. Im. J. 1971 
waren in 11,1 % der Stadte bis zu 10 % Einwohner aus anderen Siedlun
gen derselben Gemeinde zugevvandert, 23,3 % der Stadte wiesen 10-20 %, 
33,1 % der Stadte 20-30 %, 30 % der Stadte von 30-40 % solcher 
Zugewanderungen. Nur 4,5 % der Stadte hatten einen hOheren Prozentsatz 
der Zugewanderten ausgewiesen. 

Der Anteil der Zugewanderten aus anderen Gemeinden Sloweniens ist in 
der Regel h6her in grfisseren Stadten und war im J. 1981 mit 37,7 % 
in Maribor und 32,3 % in Ljubljana h6her als 10 Jahre bevor. Extrem 
hoch ist dieser Anteil in den Siedlungen mit propulsiven Wirtschafts-
funktionen, wie das z . B . in Titovo Velenje und Medvode der Fall ist, 
und wo ein niedriger Prozentsatz der bodenstandiger Bevolkerung 
vorzufinden ist . Ein geringer Anteil dieser Zuwanderer ist in kleine 
Stadte gezogen, wobei unter einzelnen GrSssenkategorien auch betracht-
liche Unterschiede autstanden sind. Somit registrierte man in 35,3 % 
kleinerer Stadte nur bis 15 % Zuwanderer die aus anderen slowenischen 
Gemeinden gekommen sind, in 20,9 % der Siedlungen jedoch 15-20 %! 
Al le grossere Stadte werden in die Kategorie mit iiber 30 % solcher 
Zuwanderer eingestuft. SiedlungsgrSsse und Zuwandereranteil aus anderen 
Gemeinden Sloweniens sind desvvegen in positiver Korrelation. Solche 
Stadte findet man vor allem in der slowenischen Entwicklungsach.se. 

Der Anteil der Zuwanderer aus anderen Republiken ist mit der Stadte-
gr6sse positiv korrel ierbar. Einen besonders hohen Anteil der zugewan-
derten findet man (mit 20 % ) in den Stadten der Grenzgemeinden (Bre
žice , Metlika), sowie in den Stadten der Kfiste (mit 15-20 % ) . Dieser 
Anteil ist sehr gering in den wirtschaftlich weniger entwickelten Stadten. 
Daher sind die meisten kleinen Stadte in der niedrigsten Kategorie 
vorzufinden, und umgekehrt, es gibt Stadte mit einem Uber 40 % Anteil 
der Zugewanderten aus anderen Teilen Jugoslawiens. Der Anteil und die 

http://Entwicklungsach.se


Zahl dieser Zuwanderer vergrfisserte sich bis 1981 besonders in 
grfisseren Stadten! 

Das Verhfiltnis zwischen der Funktion der Stadte und den Ursprung der 
StadtbevOlKerung ist auch korrelierbar, was aus folgender Tabelle 
ersichtlich wird: 

Zugewanderte Personen 

Siedlungs- Ab Geburt aus and. aus and. aus and. 
struktur wohnhaft Siedlun. Gemein. Republ. 

in der in der Soz .Rep . 
Stadt Gemein. Slow. 

Sekundar 

S e k . , T e r z . 

Sek. , quart. 

Te rz ia r 

Quartar 

T e r z .quart. 

1971 46,2 % 14.7 % 31.7 % 7.4 % 
1981 47,2 % 13.1 % 30.7 % 9.0 % 

1971 43,8 % 22.6 % 27.2 % 6.4 % 
1981 43,4 % 23,6 % 25.5 % 7.5 % 

1971 43.8 % 28.5 % 23,9 % 3,8 % 
1981 38,8 % 31,8 % 24,8 % 4.7 % 

1971 38.9 % 22.9 % 28,4 % 9,8 % 
1981 37,7 % 24.8 % 26,3 % 11,3 % 

1971 39.6 % 25.0 % 27,2 % 8,2 % 
1981 43,5 % 24.6 % 23,4 % 8,4 % 

1971 49,8 % 5.7 % 34.0 % 10,4 % 
1981 47,6 % 6.1 % 33.6 % 12,7 % 

SekundSr orientierte Stadtsiedlungen, die mit 43,3 % am zahlreichsten 
sind, sind dem Ursprung der BevSlkerung nach der Stadtgruppe mit 
terziaren und quartaren Funktionen anzupassen. Diese beiden haben 
nahmlich einen hohen Anteil der einheimischen BevSlkerung, einen nie-
drigen Prozentsatz der Zuwanderer aus Siedlungen derselben Gemeinde 
und einen hohen Anteil der Zuwanderer aus anderen Gemeinden Slowe-
niens. Obwohl jede Gruppe ihre eigene Eigenschaften vorweist , kann von 
einer absoluten Korrelation nicht die Rede sein. Vie l zu stark treten 
nahmlich einzelne, funktionsmassig besonders eingerichtete Stadte 
hervor . Markant sind folgende Stadte die flber 55 % bodensassiger Be-
vSlkerung ausweisen: Hrastnik, Idrija, Logatec, Beltinci, Vrtojba, 



Železniki, Trbovlje, Zagorje und Lovrenc na Pohorju. Das sind 
gr8sstenteils sekund&r orientierte Stadte, oder solche deren Einwohner 
in benachbarte grSssere Industriezentren pendeln. Haben den grSssten 
Anteil der einheimischen Bevfilkerung kleine Stadte und Stadtsiedlungen, 
so ist dagegen der niedrigste Prozentsatz dieser in Portorož, Piran, 
Pivka, Sežana und Radenci zu verzeichnen. Einen extrem hohen Pro 
zentsatz der Zugewanderten aus anderen Siedlungen derselben Gemeinde 
haben die Stadte Ajdovščina, Lendava, Ormož, Sežana, Vuzenica, Treb
nje, Cerkno. Alle haben auch einen hohen Anteil der Zugewanderten aus 
anderen Gemeinden Sloweniens, besonders aber die Stadte Izola, Piran, 
Maribor und Radenci. Auch die Kategorie der Zugewanderten aus ande
ren Republiken hat verschiedene Prozentwerte aufzuweisen (vom 1,0 % 
bis 24,4 % ) , am meisten in kleineren Stadten an den Grenzen zu der 
benachbarten Republik. 

(. 

Die Ver3nderungen zwischen den Jahren 1971 und 1981 deuten auf einen 
vergrosserten Anteil der autochtonen Bev61kerung in sekundar und quar-
tar-orientierten Stadten hin, aber auch auf einen Rtlckgang dieses An-
teils in anderen Stadtekategorien. Umgekehrt ist es bei den Zuwanderern 
aus anderen Siedlungen derselben Gemeinde. Der Anteil der Zugewander-
ten aus anderen Siedlungen der Gemeinde ging jedoch UberaU zurtick, 
das eine normale Folge der zerstreuten Urbanisierung, der wachsenden 
Anzahl und Starkung kleinerer Beschaftigungszentren und der besseren 
Kommunikationen ist. In allen Funktionsgruppen der Stadte vergrSsserte 
sich der Anteil der Zuwanderer aus anderen Republiken. 

I V . 

Im allgemeinen sind vier Kategorien der Stadte hinsichtlich der Struktur 
des Bev61kerungsursprungs zu bestimmen: 

- grossere Stadte mit heterogener BevSlkerungsabstammung, 

- funktionmassig extrem orientierte Stadte die auch Extreme in der 
BevSlkerungsabstammung ausweisen, 

- Regionalzentren, die besonders kleine Extremen bei der Gruppe der 
Zugewanderten aus den Siedlungen derselben Gemeinde ausweisen und 

- kleinere Stadtsiedlungen mit heterogener Bev51kerungsabstammung. 

Bezflglich der regionaler Entwicklungsunterschiede gibt es offensichtlich 
auch Unterschiede im Wachstum und Ursprung der Einvrohner von Stadten 
in Slowenien. Die grosste Entwicklung der Einwohnerszahl haben in den 
letzten 20 Jahren die Stadte im nordwestlichen und kusteniandischem 



Teil Slovveniens erreicht, - aber auch Stadte in den Gebieten von Do
lenjsko (wo der schnelle Anstieg auch dem verlangsamten Fortschritt 
in der Vergangenheit zuzuschreiben i s t ) . Das sind zugleich die Gebiete 
mit einem hSheren Anteil aus ganz Slowenien und aus anderen Republi
ken zugewanderten Migranten. Die Stadte in den Gebieten der langsame-
ren, bzw. weniger propulsiven Wirtschaftsentwicklung hingegen, haben 
einen hoheren Anteil der bodenstandigen, autochtonen bzw. aus der ein-
heimischen Gemeinde zugewanderten BevBlkerung! 

POREKLO PREBIVALSTVA SLOVENSKIH MEST 

Prebivalstvo slovenskih mest in mestnih naselij je v Sloveniji naraščalo 
počasneje kot v drugih predelih Jugoslavije, med leti 1961-1971 za 
33,5 % in med leti 1971-1981 za 25,8 %. V istih obdobjih se je jugoslo
vansko urbano prebivalstvo povečalo za 75,2 % in za 66,3 %, najbolj na 
Kosovu, v Makedoniji in Črni go r i . 

V prvem obdobju so bile zlasti v ospredju selitve na relaciji vas-mesto. 
Najhitreje so rastla večja mesta, manjša pa so za njimi močno zaosta
jala. Meja intenzivnosti priseljevanja je bila še posebej močna pri 3000 
prebivalcih. Še močnejša pa je bila diferenciacija glede na funkcijsko 
usmeritev mestnih naselij. Zato so bistvene tudi razlike pri mestih po
dobne velikosti . Poleg Ljubljane so v prvih desetih letih največ prise
ljencev dobila mestna naselja z izrazito industrijsko usmeritvijo, ki pa 
so v naslednjem desetletju v tem procesu močno nazadovala. Pr ise l je 
vanje se je usmerilo predvsem v poli strukturna mestna naselja. 

P r i analizi je bilo upoštevanih 99 slovenskih mest in mestnih naselij s 
preko 1500 prebivalcev. V njih se je delež avtohtonega nepriseljenega 
prebivalstva zmanjšal od 44,9 % leta 1971 na 43,5 % leta 1981. Med pri
seljenimi pa jih je bilo največ iz drugih občin Slovenije, leta 1971 
32,8 % in leta 1981 28,9 %, več kot polovico manj pa jih je bilo iz 
drugih naselij iste občine. Glede na velikost občin in glede na intenziv
no suburbanizacijo, ki je slovensko podeželje zajela že zgodaj, je tak
šen odnos razumljiv. V drugih predelih Jugoslavije je ta delež največ
krat v prid priseljenim iz drugih naselij iste občine. 

Funkcijska usmeritev mestnih naselij je močno vplivala na poreklo nji
hovega prebivalstva in intenzivnost priseljevanja. Razlike pa so manjše 
kot pri velikostnih skupinah, ob tem pa so smeri priselitev tudi silno 
občutljive na spremembe v funkcijski strukturi mestnih naselij . 



V osnovi je mogoče izločiti nekaj skupin mestnih naselij glede na porek
lo prebivalstva: 

- večja mesta s heterogenim poreklom prebivalstva, 

- funkcijsko ekstremno usmerjena mestna naselja z izrazito enostran
skim poreklom prebivalstva, 

- regionalna središča z dokaj izrazito prevlado migrantov iz naselij 
lastne občine, 

- mala mesta in mestna naselja s heterogenim poreklom prebivalstva. 

Precejšnje so tudi regionalne razl ike. V prvem desetletju je bilo največ 
priseljevanja v mestna naselja severozahodne in primorske Slovenije. V 
drugem desetletju pa so pri priseljevanju prebivalstva prednjačila mest
na naselja, ki so se kasneje gospodarsko hitreje razvijala, kot na pri
mer dolenjska in druga. 







REGIONALE ENTWICKLUNG IN DER SOZIALISTIJSCHEN 
REPUBLIK SLOWENIEN (JUGOSLAWIEN) 
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REGIONALNI RAZVOJ V SR SLOVENIJI 

Razprava poskuša s pomočjo devetih kazalcev, ki podajajo razvitost pro
izvajalnih s i l , učinke delovanja proizvajalnih si l in razvitost družbenega 
standarda, pokazati spreminjanje stopnje regionalne razvitosti v 12 re 
gijah Slovenije v obdobju 1952-1982 . 

A B S T R A C T UDC 911.3:330.341.424(497.12) » 3 0 

THE REGIONAL DEVELOPMENT STAGE IN SLOVENIA 

The paper deals with the development stage of twelve slovenian regions 
in the past and present (1952-1982) days. Authors intention is to indi-
cate the differences between more (central) and less (peripheral) deve-
loped regions. Nine factors ar considered. They indicate the development 
of productive forces and the impact of them on social wellbeeing. The 
regional development stage is considered through times for ali mentio-
ned regions. 

EinfOhrung 

Die sozio-Skonomische Entwicklung wies allgemein auf die Tatsache hin, 
dass regionalen Unterschiede, die aus der wirtschaftlichen und gesel l -
schaftlichen Entwicklung der LSnder, Staaten oder Kontinente hervorge-
hen, eine tiefere gesellschaftliche Bedeutung haben. Es stellte sich 
heraus, dass der Erwerbstatigenstruktur paraleli auch die raumliche 
Arbeitsverteilung in Betracht genommen werden muss. Die terri toriale 
Arbeitsteilung, die aus den allgemeinen wirtschaftlich-sozialen VerhSlt-
nissen und UmstSnden hervorgeht, hat nfthmlich bezttglich eigener Oko-
nomischgeographischen Bedingtheit zahlreiche Eigenarten*. 

D r . , red. univ. prof. , Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta, 
61 000 Ljubljana, Aškerčeva 12 



Trotz der bekannten Tatsachen haben sich diesbezflgliche neue Anschauun-
gen bzw. Wirtschaftsideologien sowohl in den kapitalistischen als auch 
in den sozialistischen Landern nur mflhsam durchsetzen konnen. Daher 
sind LSnder selten, die die s .g . "Politik der regionalen Entwicklung" in 
ihrer Gesamtheit angenommen und sie gleichberechtigt in die Planung 
eigener gesellschaftlichen Entwicklung eingeschlossen haben. Meistens 
versuchte man die schwerwiegenden Probleme zu 16sen-vor allem die-
jenige, die soziale, ethnische oder politische Spannungen auslesen kOnnten, 
oder sie schon verursacht haben. Somit wird die Aufmerksamkeit akade-
misch auf depressive Gebiete gelenkt^. Viel seltener flberpruft man die 
Tatsachen an Ort und Stelle, wobei noch seltener der Vergleich zvvischen 
Regionen unterschiedlichen sozio-6konomischen Entwicklungsranges unter-
nomen wird. Dadurch kčnnte man einfacher und schneller WidersprQche 
und schadliche Folgen einer ungleichmassigen Regionalentwicklung ^ ver-
mindern. Die Problematik der Regionalentwicklung wurde allzuoft auf 
brennende gesellschaftlicheund wirtschaftliche Probleme begrenzt, wie 
z . B . auf die schwache Produktionskrafteentwicklung, die Auswanderung 
die Arbeitslosigkeit, die agrare Uberbevblkerung, die unzureichende In
frastruktur oder auf das verminderte Bev61kerungswohl. Die eigenartigen 
regionalen Probleme sind oft zurttckgesetzt worden. Die Problematik 
wurde lange Zeit in ihrer Gesamtheit und interregional vergleichbar 
nicht betrachtet. 

In Jugoslawien folgte man diesen Anschaungen j lange, obwohl man auf 
diese Problematik schon bereits bei der Konstituierung des Bundes der 
Soz. Republiken darauf hingewiesen hat. Durch die Einfflhrung der Pla-
nungswirtschaft wurde die Politik der Regionalentwicklung zwar ein 
Bestandteil dieser, ihr Wesen wurde jedoch nur auf Hilfeleistungen den 
weniger entwickelten federativen Einheiten begrenzt. Erst nach 1960 
erkannte man dass es auch innerhalb von entwickelten Gebieten^ unter-
entvvickelte Bereiche gibt und, dass man auch denen eine gewisse Hilfe 
leisten mflsste. Aufgrund dieser Erkenntnisse haben Versammlungen der 
Republiken und Provinzen Gesetze einer ubereinstimmenden Regional-
entwicklung ausgearbeitet, wonach die Regionalentwicklung weniger ent-
wickelten Gemeinden und, gebietsweise, auch anderer geographischen 
Bereiche, wie z . B . Ortsgemeinschaften oder Grenzgebiete 5, gefčrdert 
werden solite. Die Praxis in Jugoslawien versteht somit unter dem Be-
griff einer Regionalentwicklung: 

1) - die Hilfe an weniger entwickelte Republiken (Bosnien und Herzego-
vina, Montenegro • und Mazedonien) und autonome Provinzen (Kosovo) 
und 

2) - versehiedene Formen der Hilfeleistungen an weniger entwickelte 
bzw. Grenzgebiete, die von einzelnen (entwickelten) Republiken fest-



gelegt vurden. Die Mittel dafflr werden innerhalb der betreffenden Re
publik gesammelt, wahrend den ersterwahnten Gebieten Bundesmittel zur 
Verfttgung stehen. 

Das letzte Dokument, das diese Gebiet betraf, wurde seitens der Kom-
mission ftir Fragen der Wirtschaftsstabilitat • ausgearbeitet. Es brachte 
jedoch keine wesentlich neue Aspekte! Es wurde aber endlich klarge-
stellt, dass auf der politischen Ebene der Begriff der Regionalentwicklung 
nie breit genug interpretiert wurde, sondern sich bewusst auf die Fest-
stellung begrenzt habe, wonach die unterentwickelten Gebiete nur Bun-
desweit gesehen werden mflssen. 

Es stellt sich nun die Frage, wo liegen die Grflnde, dass trotz der Ak-
tualitat dieser Problematik eine breitergestellte ErSrterung dieses P r o -
blems noch immer zurtickgestellt wird . Es scheinen drei Grflnde dafUr 
zu sprechen: 

1) - Fur viele Politiker und Okonomisten schienen die regionalen Ent-
wicklungsprobleme nicht brennend genug zu s ein. Erst als die P r o 
bleme im Laufe der Jahre angehfiuft wurden, versuchten sie sie 
abzugleichen. Oft ist es aber schon zu spat gewesen, die Folgen 
konnten nur schwer wieder gelost werden. 

2) - Noch immer besteht jedoch noch keine diesbezOgliche Methodologie 
die genau und objektiv die erreichte Stuffe der Regionalentwicklung 
und der entstandenen Unterschiede bestimmen wOrde. 

3) - Schwierig ist es nahmlich Anzeiger , bzw. Daten die representativ 
genug waren, bzw. genflgend lange diesbezOgliche Zeitserien hatten. 
Die Aussagekraft einiger verf iel mit der Zeit (die Inflation und die 
Finanzanzeiger). Vor allem ist es aber schwer ali diese Anzeiger 
an einen einheitlichen Nenner zu bringen, wodurch die richtige A b -
messung erst mSglich ware . 

Es wird nun deutlich dass die Problematik der regionalen Entwicklung 
und der entsprechenden regionalen Entwicklungspolitik noch langst nicht 
erforscht und auch nicht erarbeitet wurde. Diesen Bericht ist, mit Be" 
zug darauf, als einen bescheidenen Beitrag zur Erfirterung dieser P r o 
blematik anzunehmen. Beispiele aus der sozialistischen Republik Slowe-
niens haben das Z ie l : 

1) Die Stufe der Regionalentwicklung einzelner Terr i tor ien und Gemeinden 
in der Nachkriegszeit zu verfolgen, und 



2) Man mochte feststellen, wo die regionalen Unterschiede vergrfissert 
oder vermindert '.vurden, bzw. , Resultate der Politik im Bezug auf 
die Regionalentwicklung zu bewerten. Diese wurde von der Verwaltung 
der sozialistischen Republik Sloweniens in den letzten 15Jahren durch-
gefOhrt. 

I . Die Messungsmethoden 

Das Grundproblem in der Bestimmung der regionalen Entwicklung liegt 
darin, dass man verschiedene Anzeiger , die gentigend representativ sein 
sollten und alle Aspekte der gesellschaftlichen Wirtschaftens und Lebens 
umfassen mtissten in eine solche Form bringen mčchte, dass jeder ein-
zelne und alle insgesamt messbar w£ren und dass das Messergebnis ge
nug flberzeugend wirken wfirde. Diesem Problem haben die Forscher 
viel Aufmerksamkeit gewidmet. Man bediente sich mehrerer verschiede-
nen Wege: die Daten wurden in statistische Koeffiziente umgewandelt ( z . 
B . pro Einwohner), man verwendete anspruchsvollere statistische Metho-
den, z . B . verschiedener Faktorenanalysen-wonach man die gemeinsame 
Variabilitat der gemessenen Phanomene gemessen und, mit Hilfe der 
"factor scores", die Teilnahme einzelner Einheiten in der Gesamtvarianz 
festgelegt hat. Nicht vergessen solite die einfachste Methode sein wonach 
durch eine Rangierung auf einfache, jedoch genug iiberzeugende Weise 
die relative Lage einzelner Einheit abzulesen ware. 

Die Messarten verzeichneten noch ein Problem: welche Werte mflssen 
als Ausgangspunkte aller Messungen dienen. Meistens wird ein Durch-
schnitt ftir das gesamte, in Betracht genommene Territorium ausge-
wahlt. Das erschwierigt jedoch Vergleiche mit anderen Terr i tor ien. 

In unserem Fall entscheidete man sich, ein ziemlich einfaches, jedoch 
allen verstandliches Verfahren anzuwenden. Die ausgewahlten Indikato-
ren, neun insgesamt, haben wir vom Durchschnitt der Republik nach 
Index-Punkten gemessen. Der Durchschnitt fflr Slowenien betrug 100, 
und, falls das Phanomen kleinere Wert anzeigte, wurden Indexwerte von 
0 bis 100 verzeichnet, falls sie aber grSsser waren bekammen wir Index-
werte flber 100. Somit haben wir die Indices aller neun Indikatoren fflr 
jede einzelne Einheit summiert und mit arithmetischen Mitteln einen 
Durchschnittsindex ftir die Einheit bestimmt. Der gewonnene Wert sagte 
aus, um wieviele Indexpunkte die Einheit flber oder unter dem Durch
schnitt der Republik gevvesen war und in welchem Verhaitniss die Ein
heit mit anderen Einheiten stand. 



Wie alle statistische Messverfahren beinhaltete auch dieses einige schwa-
che Stellen. So war in einigen Fallen den Durchschnitt fflr die Republik 
problematisch zu bestimmen, da dieser ein Ausdruck ertremer Werte 
war und die tatsachlichen Verhaltnisse nur schlecht darstellte. Solche 
Extremfalle haben die Lage der Einheit trotz grosser Indikatorenzahl 
bedeutend erhSht oder niedriger gestellt. 

I I . Die Indikatoren 

Das Gesetz flber Anderungen und Vervollstfindigungen des Gesetzes flber 
Forderung der einheitlicheren Regionalentwicklung in Slowenien (Amtsblatt 
der Soz. Rep. Slowenien 30/80) bestimmt neun Anzeiger (Indikatoren) 
mit deren Hilfe man die Entwicklungsstufe einzelner Gemeinde oder 
anderer geographischen Gebiete definieren kann. Die Anzeiger werden 
in drei Gruppen eingeteilt: 

a) das Kriterium der Produktionskrafteentwicklung, 

b) das Kriterium der Herstellungskrafte und Produktionskrafteauswir[kung, 
und 

c) das Kriterium der gesellschaftlichen Wohlstandsentwicklung. 

Wir haben uns entschlossen, dass wir diese Anzeiger auch in unserer 
Forschung verwenden werden sollen, wobei einige kleinere Abweichungen 
vorgenommen worden sind. Diese beruhten an den zur Verfflgung ste-
henden statistischen Daten, oder am methodologischen Konzept der Un-
tersuchung. Wir sind der Meinung gewesen, dass diese Anzeiger flber
pruft worden sind und dass sie bedeutende Aspekte des sozio-Skonomi-
schen Verhaltens darstellen. Folgende Indikatoren wurden verwendet: 

1. der Anteil der Ervverbstatigen in der fflr Arbeit fShigen BevSlkerung, 
2. der Wert der aktiven Grundmittel pro arbeitsffihige Bflrger, 
3. das Bev81kerungswachstum, 
4. das Nationaleinkommen pro Einwohner, 
5. der Anteil des nichtagrarien Sekto rs der Wirtschaft im Sozialprodukt 

der Gesamtbev61kerung, 
6. der Kleinhandel-Umsatz pro Einvsrohner, 
7. der Anteil der Studenten in Hochschulen in der Gesamtzahl der Ein-

wohner, 
8. der Anteil der Vorschulkinder in Kinderstatten (Kindergarten) in der 

Gesamtzahl der Vorschulkinder, 
9. die Arztezahl auf 10.000 Einwohner. 



I I I . Die Regionaleinheiten 

Zw61f slowenische Regionen, die auch von den Planungsinstitutionen der 
Republik in Betracht genommen wurden, bzw. sie schon S. Ilešič *2 j n 

seinen Studien Cber Regionen Sloweniens festgelegt hat, wurden berttck-
sichtigt. Diese 12 Regionen sind zugleich mit den bestehenden Gemein-
schaften der Gemeinden identisch. Diese regionale Einheiten sind: 

das Gebiet von Pomurje, 
das Gebiet von Podravje, 
das Gebiet von Koroška 
das Gebiet von Savinjsko 

das Gebiet von Posavje, 
das Gebiet von Dolenjsko, 
das Gebiet von Zasavje, 
das Gebiet von Zentralslowenien, 

das Gebiet von Gorenjsko, 
das Gebiet von Goriško, 
das Gebiet von Notranjsko, 
das Gebiet der 6lowenischen Ktlste. 

Die heute bestehenden Gemeinden entstanden im Jahre 1958. Davor besttln-
den Bezirke, regionale V61kerrate und, zeitlich begrenzt, (zwischen 1952 
und 1958) kleinere Gemeinden. Es tauchte die Frage auf, welche Einheiten 
kOnnten den heutigen Regionen Shnlich sein. Eine ausfflhrliche Studie zeigte, 
dass denen am meisten die Zusammensetzung der Bezirke aus dem Jahre 
1951, Shnelt. Wenn diese Bezirke vereinigt wflrden, bekame man territo-
riale Einheiten, die den heute bestehenden Regionen verbltlffend ahnlich 
waren. 

I V . Die zeitliche Abschnitte 

Man beschflftigte sich viel mit der Frage, welche Zeitabschnitte man ftir 
die Darstellung der Regionalentwicklung nehmen soli. Am Ende wurden 
wir gezwungen uns den statistischen Daten anzupassen, bzw. sich unter-
zuordnen. Daraus erfolgte, das wir folgende Jahre zur Zeitabschnittbegren-
zung angenommen haben: 1952, 1961, 1966, 1971, 1976 und 1982. Die 
Daten auf der Gemeindenebene konnten die Jahre 1961, 1971 und 1982 
tragen. 

V. Die Regionalentwicklung 1952-1982 

Die Grundfeststellung, die aus der oben beschriebenen Analvse hervorgeht 
ermoglichte die Aussage, dass die Entvtricklung vieler slowenischen Regi-



onen im Verhaltniss zur Entwicklungsstuffe der Republik steht; in anderen 
Regionen jedoch die Tendenz der Minderung der Regionalunterschiede zu 
verzeichnen ist . Diese positiven Veranderungen waren keineswegs schnell 
oder gleichmassig. Sie sind im grossen Ausmass von der allgemeinen 
sozio-fikonomischen Politik abhangig gewesen. 

Tabelle: Die Stufe der sozio-6konomischen Entwicklung slowenischer Re
gionen, gemessen nach Index-Punkten (Durchschnitt der Soz. 
Rep. Sloweniens = 100) 

Region 1952* 1961 1966 1971 1876 1982 

Pomurje 54,4 57, 6 64,1 64,5 67,3 73,1 

Podravje 107, 1 96,9 93,5 91,2 93,4 91,0 

Koroška 100,4 96,2 88,3 80,8 90,9 89,7 

Savinjsko 94,2 85,2 89,3 84.1 91,5 94,3 

Posavje 63,4 60,0 61,9 61,6 67,3 90,8 

Dolenjska 55,0 65, 7 72,1 72.2 72,4 89,7 

Zasavje 130,9 107,2 202,3 100,2 101.2 95,1 

Zentralsloweniens 139,8 136, 0 142.4 137,8 122,3 117,5 

Gorenjska 132,2 110,9 115,3 106,1 108,0 103,1 

Goriška 73,7 83,1 89, 1 91,6 98,8 97,8 

Notranjska 68,1 78,0 94,5 106,0 85,4 87,8 

der Kuste 69,2** 115,9 117.8 120,9 125.2 113.7 

SR Slowenien 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Somit betrugen die Differenzen im Jahre 1952 zwischen den meisten 
entwickelten und den am wenigsten entwickelten Regionen sogar 85,4 
Indexpunkte. Diese Unterschiede wurden danach immer kleiner und 
betrugen im J. 1982 allgemein nur noch 44,4 Indexpunkte. 

Es fehlen die Daten ftir die Gemeinden Koper, Izola und Piran. 

** Es fehlen zwei Indikatoren: aktive Grundmittel pro arbeitsfahige Ein-
wohner und die Zahl der H6rer auf Hochschulen pro Bevfilkerung. 



Das Jahr 1952 
Das Jahr 1961 
Das Jahr 1966 
Das Jahr 1971 
Das Jahr 1976 
Das Jahr 1982 

85,4 Indexpunkte 
78,4 Indexpunkte 
80, 5 Indexpunkte 
76,2 Indexpunkte 
57,9 Indexpunkte 
44,4 lndexpunkte 

Die VerSnderung der Entwicklungsstufe slowenischer Regionen (SR Slo-
wenien * 100) an Hand von neun Indikatoren 



Die Verminderung der regionalen Unterschiede verlief nicht gleichmassig, 
sondern wies einige charakteristische Schwankungen auf. Im J. 1952, als 
die Unterschiede am meisten ausgepragt waren, war es offensichtlich, 
dass die vererbten regionalen Unterschiede zum Ausdruck gekommen sind. 
Ftlr diesen Zeitabschnitt ist es charakteristisch gewesen, dass sich eine 
scharfe Polarisation zwischen den entwickelten Regionen auf einer Seite 
(das Gebiet von Zasavje, Mittelslowenien, Gorenjska: 30 Indexpunkte 
flber dem slovvenischen Durchschnitt!) und unterentwickelten Regionen die 
um 30 bis 40 Indexpunkte hinter dem Durchschnitt lagen (das Gebiet von 
Pomurje, Posavje, Dolenjsko, Goriško, Notranjsko) ausgeformt hat. Drei 
Regionen, nahmlich Podravje, Koroška und Savinjsko lagen dem sloweni-
schen Durchschnitt nahe. 

Die Verminderung der regionalen Unterschiede bis 1961 ist ohne Zweifel 
eine Folge der Investitionen in die Industrie und in die slowenische Infra
struktur, besonders derjenigen in weniger entwickelten Regionen (in Do
lenjsko, Goriško, Notranjsko und vor allem in der Kflstenland-Region). 
Zum Ausdruck kam auch die damals angenommene Dezentralisationpolitik 
die durch Einftihrung des Komunensvstems und der Arbeiterselbstverwalt-
ung noch gestSrkt wurde. In 1966 vermerkten wir jedoch wieder eine 
verstarkte regionale Disparit&t. Die wirtschaftliche Freizflgigheit der 
sechziger Jahre ging zu Gunsten der entwickelten und der zentralen (O-
srednjeslovenska) Regionen Sloweniens. Zugleich sind auch die ersten 
Ansetze des Rflckgangs einiger alten Industrieregionen (das Gebiet vom 
Zasavje, Koroško und Podravje) verzeichnet worden. Die immer grOsser 
werdenden regionalen Unterschiede erhoben in der Offentlichkeit, wie 
bekannt, unzahlige Einwande, besonders als sich die Verhaltnisse in 1971 
noch immer nicht wesentlich verandert haben. Eine positive Tendenz 
vermerkte man unter peripheren Regionen nur im Kflstenland, in Notranj
sko und Goriško; alle andere weniger entwickelte Regionen befanden sich 
in einer Phase der Stagnation, alte Industrieregionen verzeichneten, wie 
gesagt, sogar einen langsamen Rflckgang. 

Erst nach 1971, als die neu aufgefasste Regionalpolitik durch das Gesetz 
flber die einheitlichere Regionalentwicklung anlauf nahm, kam es zur 
Wandlung. Im J. 1976 verminderten sich die Unterschiede zwischen den 
maximal und minimal entwickelten Regionen auf 57,9 Indexpunkte. In 
diesem Jahrzehnt bemerkte man einen ausgesprochenen Fortschritt in 
Dolenjsko, Goriško und in der Region von Savinjsko. In der letzten Zeit 
wurde auch die Lage in der Region von Pomurje und Zasavje ausgebes-
sert. Zugleich wurde auch die ausserordentliche Rangposition Zentralslo-
weniens und der Kflste vermindert. Die Lage im Gebiet von Podravje und 
Koroško hat sich nicht vvesentlich verandert, charakteristisch ist es aber, 
dass beide Regionen die ganze Zeit etwas unter dem slowenischen Durch
schnitt lagen. Besorgnis erregend ist ein starker Rflckgang der Region 



Zasavje, derjenigen Region die lange Jahre das Herz der slowenischen 
Industrie gewesen war. 

Zusammenfassend konnte gesagt vverden, dass die VerhSi.nisse im Bezug 
auf die Regionalentwicklung wesentlich verbessert wurden besonders was 
die letzten 30 Jahren betrifft. Problematisch ist jedoch noch immer die 
Lage der Region Pomurje, die hinter dem slowenischen Durchschnitt um 
ganze 26,9 Indexpunkte l iegt . Andererseits fallt die noch immer hohe 
Stellung der zentralslowenischen Region ins Auge. Ahnlich wie das Gebiet 
der Ktlste. Die Tatsache, dass Slowenen endlich erreicht haben mit 
Kustengebieten zu verfiigen, wird voli ausgenutzt. 

Aus der Analvse geht auch hervor, dass in der gesamten Nachkriegs-
zeit die hochste Stufe der Entwicklung die Gemeinden mit bedeutenderen 
Stadtzentren vorgezeigt haben: z . B . die Gemeinden von Ljubljana, Celje, 
Piran, Izola, Velenje, Trbovlje, Kranj, Nova Gorica, Maribor. Die 
tiefsten Indexstufen fanden wir in ausgesprochen landlichen Gemeinden: 
Lenart, Šentjur, Ormož, Mozir je , Šmarje, Lendava, Litija, Trebnje, 
Grosuplje, Črnomelj und Sevnica. 

Besonders problematisch sind einige Gemeinden mit veralteter Industrie, 
die, offensichtlich die Entwicklungskulmination schon erreicht haben ( z . 
B . Slovenske Konjice, Zagorje, T r ž i č , Hrastnik, Idrija, Kočevje) . 

Die Industrie, die Jahrzehnte lang in Slowenien der Bedeutendste Wir t -
schaftszweig gewesen ist, verl iert almShlich ihre vorherrschende und 
ftihrende Rolle, besonders dann, falls sie auf ArbeitskrSfte oder auf be-
scheidene Bearbeitung der Rohstoffe angewiesen ist. Die relativ be-
scheidene Position der Landgemeinden weist andererseits auf die noch 
immer benachteiligte Lage der Landvvirtschaft und, naturlich, auf un-
z&hlige offengebliebene soziale und wirtschaftliche Probleme, die damit 
verbunden sind, hin (kleine Bauerh8fe, Zerstreuung der Produktions-
flachen, keine Spezialisierung der Produktion, u s w . ) . 

Die Politik der einheitlicheren Regionalentwicklung muss allenfals fort-
gesetzt werden, jedoch in einer gesamteren und breiteren Rahmung. 
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REGIONALNI RAZVOJ V SR SLOVENIJI 

Razprava skuša s pomočjo devetih kazalcev, ki podajajo razvitost pro
izvajalnih si l , učinke delovanja proizvajalnih sil in razvitost družbene
ga standarda, prikazati, kako se je v letih 1952-1982 spreminjala stop
nja regionalne razvitosti v 12 regijah SR Slovenije in kakšni so bili re
zultati izvajane politike skladnejšega regionalnega razvoja, ki so jo re 
publiške oblasti začele izvajati v sedemdesetih letih. 

Doseženo stopnjo v regionalnem razvoju se je merilo v indeksnih točkah 
od vsakokratnega republiškega poprečja. Na koncu se je za vseh devet 
kazalcev izračunalo srednjo vrednost indeksnih točk. 

Dobljeni rezultati kažejo, da so se regionalne razlike postopoma zmanj
ševale, kar je moč pripisati industrializaciji, decentralizaciji upravlja
nja in od leta 1972 dalje politiki skladnejšega regionalnega razvoja. 
Kljub vsemu so regionalne razlike med najmanj (Pomurje) in najbolj 
razvitimi regijami (Osrednjeslovenska in Obalna regija) še vedno znatne; 
še večje pa so na občinski ravni. 

Slovenija se je tako uvrstila med razmeroma redke dežele, ki prizna
vajo regionalnim razlikam globlji družbeni pomen in skušajo na tej os
novi izvajati celovitejšo regionalno razvojno politiko. V ostali Jugosla
viji je ta politika osredotočena zgolj na pomoč manj razvi t im. 





DER NATIONALPARK HOHE TAUERN: RAUMORDNUNGSPROBLEME 
IM ALPINEN BEREICH 

Martin Seger* 

IZVLEČEK UDK 911.3:711.2 (234.3) = 30 

. NACIONALNI PARK "VISOKE TURE" - PROBLEMI UREJANJA 
PROSTORA V A L P A H 

Pr i uresničitvi predvidenega Narodnega parka Visoke Ture v Avstriji so 
se pojavljale nekatere težave. Posebno spremembe v izrabi zemlje ka
žejo na različne probleme v regionalnem planiranju v alpskem prostoru. 
Razumevanje termina narodni park je pomembna osnova za zakonsko za
ščito pokrajine. 

ABSTRACT UDC 911.3:312(430.1-43.1) = 30 

REGIONAL PLANNING IN ALPINE AREAS-EXAMPLES OF THE 
NATIONAL PARK "HOHE TAUERN" 

In the realisation of the proposed "Nationalpark Hohe Tauern" in Au-
stria a lot of difficulties appear. Especiallv the different demands of 
land use show the different problems of regional planning in the alpine 
area. In this divergencv concerning the prioritv of land use, the term 
"National Park" firmes the position of environmental protection. 

1. EinfOhrung 

Seit die Landeshauptleute von Karnten, Salzburg und Tirol im Jahre 
1971 die Schaffung eines "Nationalparks Hohe Tauern" - eines weit 
zurtickreichenden Naturschutzprojektes - beschiossen hatten, wartet 
man vergebens auf die Realisierung dieses flberregionalen Schutzge-
bietes in den osterreichischen Alpen. Die Frage der Konstituierung 
des Nationalparks Hohe Tauern stellte sich bald als Problem der 
Auseinandersetzung zwischen Okologie und Okonomie wie auch als 
ein Problem der Umsetzung regionaler Planungsziele in die formale 
Realitat des Festschreibens konkreter, parzellengebundener Flachen-
widmung dar. Als Reaktion auf die ergebnislosen Bestrebungen, ein 
Uberregionales Schutzgebiet zu schaffen, hat das Land Karnten im 
Jahre 1981 das Nationalparkgebiet Grossglockner- und Schobergruppe 
zum "Nationalpark Hohe Tauern in Karnten" erklart (Kernzone: 
140 k m 2 ) (Abb. 1) . Ab 1984 wird auch Salzburg den ersten Tei l 
seines Nationalparkgebietes realisiert haben. 

Dr . , Univ.prof. , Institut der Geographie der Universitat fflr Bildung-
swissenschaften, 9010 Klagenfurt, Universitatstrasse 65-67. 



2. Kontroversielle und harmonisierende Nutzungsansprflche 

2.1 Naturschutz: die Anwendung der fflr einen Nationalpark geltenden 
internationalen Normen 

Die naturschutzbezogenen Anforderungen an einen Nationalpark, soli 
dieser auch international als solcher gelten, werden durch die "In
ternational Union for the Protecture of Nature and Natural Ressour-
ces" (IUCN) festgelegt. Diese fordern fflr den Nationalpark eine 
ungestfirte oder nur gering beeintrftchtigte Naturlandschaft speziell 
in der Kernzone, der sich als Aussenzone (Erschliessungszone) eine 
naturnahe, historisch wertvolle Kulturlandschaft angliedern kann. 
Viele der Probleme um einen Tauern-Nationalpark, so der Nutzungs-
und Entwicklungsverzicht in der Kernzone ergeben sich aus der in 
Osterreich grundsatzlich andersgearteten Ausgangssituation als jener 
in Landern mit weiten und ungestorten peripheren Raumen. 

Soli nun die Kernzone des Nationalparks sich nicht nur auf den Be
reich der alpinen Rasen und der Fels- und Eisregion beschranken, 
sondern die Vielfalt der hochalpinen Landschaft widerspiegeln, so 
ist zumindest ein Te i l der Hochtaler und Talschltisse mit ihren 
Waldern, Wassern und Weiden in die Kernzone mit einzuschliessen. 
Hier liegen nun gravierende Nutzungskonflikte vor, obwohl die Vorsch-
lage fflr die Kernzonen sich vornehmlich auf den hochalpinen Raum 
beschranken *. 

Die notwendigen Kompromisse wurden nicht erreicht, obwohl Zonen 
unterschiedlicher Schutzintensitat im geplanten Nationalpark einem 
Interessensausgleich sehr entgegenkommen. Das rgumlich-funktiona-
le Modeli des Nationalparks unterscheidet folgende Zonen: 

So umfasst die Kernzone Grossglockner-Grossvenediger (DRAXL 1978) 
900 k m 2 mit folgender katastermfissigen Flachennutzung: 71 % alpines 
Urland, 28 % alpines Grflnland und nur 1 % Wald. Gewiss waren auch 
die ursprflnglich geplanten Abmessungen - der Nationalpark solite 
zwischen Birnlflcke und den Ostlichen Auslaufern der Hohen Tauern 
2.600 k m 2 , die Aussenzonen mit eingeschlossen, umfassen -
unrealistisch weit gesteckt. 

In der Folge wird versucht, die ZielkonfLikte um die Frage des 
Nationalparks zu analvsieren, weil sie als beispielhaft fflr die prob
leme der Regionalplanung im alpinen Raum gelten kfinnen. 



a. Kernzonen - vorrangige Schutzfunktion analog zu einem Natur-
schutzgebiet 

b . Aussenzonen - pflegliche Landschaftserhaltung wie in einem Land-
schaftsschutzgebiet 

c . Sonderschutzgebiete - strenger Schutz meist kleinraumiger Land-
schaftsteile ausserhalb der Kernzone 

d. Zufahrtsstrassen - in der Aussenzone, dienen der Erschliessung 
des Gebietes. 

2.2 Vordergriindige Zielsetzungen leerformelhaft - Projekt planungspoli-
tisch sinnvoll 

In den Zielsetzungen, welche mit der Errichtung des Nationalparks 
verbunden sind (Entwurf des Nationalparkgesetzes, 1979), werden 
die folgenden Kriterien angesprochen: 

a. Der Schutz des Landschaftsbildes aufgrund seines visuellen Er-
lebniswertes: "Das Gebiet des Nationalparks ist in seiner SchOn-
heit und Ursprtinglichkeit zu erhalten". 

b . Der Naturschutzaspekt: "Die ftir den Nationalpark charakteristi-
sche T i e r - und Pflanzenwelt ist zu erhalten". 

c. Der Aspekt des Gemeinwohles als ideelles und jener der Wirt-
schaftsentwicklung als Okonomisches Z ie l : "Der Nationalpark soli 
einem mdglichst grossen Kreis von Menschen ein eindrucksvolles 
Naturerlebnis erm6glichen. Massnahmen zum Schutz und zur 
Erschliessung des Nationalparks haben unter Beachtung der Inte-
ressen der Wissenschaft und der Volkswirtschaft den Bedflrfnissen 
der erholungsuchenden Bev61kerung zu dienen". 

Diese Zie le sind sehr allgemein gehalten und fast ubiquitSr anwend-
bar. Sind nicht fihnliche Voraussetzungen der landschaftlichen 
Schfinheit auch in weiten Teilen des iibrigen Alpengebietes gegeben? 
Ist nicht die Zunahme der Ursprtinglichkeit mit der Hfihe ein gene-
re l les , zwangslaufiges Phanomen? Gibt es nicht - etwa in den Stld-
alpen - unerschlossenere und damit ursprtinglichere Raume? 

Auch die Erhaltung der T i e r - und Pflanzenwelt ist bereits durch 
entsprechende Bundes- (Forstgesetz) und Landesbestimmungen 
(Jagdgesetz, Naturschutzgesetz) gesichert, ein Nationalpark schafft 
hier keine grundsStzlich neuen Massnahmen. 



Hier stellt sich die Frage nach den Motiven, die hinter dem Wunsch 
der Realisierung eines Tauern-Nationalparks stehen. Diese liegen 
zum Teil im irrationalen Bereich (Manifestation landschaftlicher 
Werte durch entsprechende Attribute), sie verfolgen daneben hana-
feste und in sich zum Tei l kontroverse Zie le . So vertritt der Na-
turschutz das Projekt eines Nationalparks auch, weil dieser mit 
besonderen Wertvorstellungen gekoppelte Begriff in der Auseinander-
setzung mit den anderen Raumansprflchen schwerer wiegt als die 
flbrigen, bereits bestehenden Schutzkategorien. 

Die folgenden Griinde sprechen fur einen Nationalpark Hohe Tauern: 

- ein grossflachiger Grundbesitz alpiner Vereine und der offentlichen 
Hand erleichtert die Durchfuhrbarkeit von Schutzbestimmungen 

- die Hohen Tauern sind der einzige vergletscherte Hochgebirgszug, 
der sich ganzlich in Osterreich befindet, sie haben Anteil an drei 
Bundeslandern und besitzen auch wegen ihrer geographischen Lage 
ein hohes Mass an gesamtosterreichischer Identifikation 

- viele Gebiete des derart hervorgehobenen Gebirges sind von hOchs-
ter landschaftlicher Attraktivitat und Vielfalt und noch frei von 
grosstechnischen Erschliessungs- und Nutzungsmassnahmen. 

2.3 Die Anspruche der Energievvirtscnaft 

Obwohl in Osterreich der Anteil der Wasserkraft an der Produktion 
elektrischer Energie, im internationalen Vergleich gesehen, sehr 
hoch ist (2 8 % ) , sind die nutzbaren Ressourcen noch bei weitem 
nicht ausgeschSpft. Das gilt auch fflr die Erzeugung von Spitzenbedarfs-
Strom aus dem Bereich des niederschlagsreichen, vergletscherten 
Hochgebirges (HANSELY, 1978). 

Gerade durch die gestiegenen Energiepreise sind heute eine Ftille 
von Projekten in den Bereich der Rentabilitat geriickt. Fiir den 
Nationalpark von besonderer Bedeutung ist die H6he Bachbeileitungen, 
die den Fortbestand der szenischen Qualitat der Landschaft auch in 
der proponierten Kernzone gefahrden. Abb. 2 belegt die geplanten 
Bauvorhaben, die den derzeitigen Bestand bei weitem iibertreffen. 
Im Brennpunkt der auch in der Offentlichkeit gefflhrten Diskussion 
stehen die Umbalfalle der oberen Isel im Virgental und Gschl6ssbach 
am Fusse des Grossvenedigers. Sie stellen landschaftliche HShepunkte 
des Osttiroler Teiles des Nationalparks dar und sollen dem Gross-
speicher "Dorfertal" geopfert werden. Die Energiewirtschaft schlagt 
vor, die Grenzen der Kernzone so zu verschieben, dass die 



Bachableitungen nur in der Aussenzone zu liegen kommen; sie 
verwe:st dabei auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der optimalen 
Nutzung der Ressourcen. So ftlhrt die obere Isel dem Kraftwerk 
Dorfertal 15 % des Betriebswassers zu, was einer jahrlichen P ro -
duktion von 124 Mio KWh Spitzenstrom entspricht. Spitzenstrom 
wird derzeit exportiert (vg l . auch F R A N Z , 1978, KASTNER, 1978). 

2 .4 ,Die Zielvorstellungen der Fremdenverkehrswirtschaft 

Fflr den Ausbau des Fremdenverkehrs existieren keine einheitlichen 
und flberregionalen Zielvorstellungen. EntwicklungsplSne einzelner 
Gemeinden oder Talschaften versuchen, das Angebot zu optimieren 
und in Marktnischen vorzustossen. Als solche galt bis vor kurzem 
der Sommerschilauf; ein umfangreiches Projekt "Grossvenediger-
Sfldseite", das mit der Kernzone des Nationalparks weitgehend 
kollidierte, scheiterte an negativen Gutachten (OIR, 1974) und am 
Kapitalmangel. In bezug auf den Nationalpark giltgenerel dass sich 
die Gemeinden die zukflnftige fremdenverkehrstechnische Nutzung 
ihrer FISchen nicht verbauen lassen wollen. So verblieb auch den 
Gemeinden im Nationalpark Hohe Tauern in Karnten neben dieser 
Schutzzone je eine ostwfirts der M011 gelegene Gemeindehalfte ( A b b . l ) , 
die fflr Erschliessungsprojekte nutzbar is t . 

Aufgrund der Distanzen zu den Herkunftsraumen der G&ste, aus hi-
storischen und aus Grflnden der Landschaftseignung fflr den Tou
rismus (Wintersport!) ist der Fremdenverkehr sfldlich und nOrdlich 
der Tauern unterschiedlich entwickelt, was auch durch Abb. 3 belegt 
wird. Die FOrderung der Weiterentwicklung des Fremdenverkehrs 
als Tei l der regionalen Wirtschaftsforderung ist in den Nationalpark-
gesetzen der Bundeslander KSrnten und Salzburg enthalten. Die 
Fremdenverkehrswirtschaft ist sich der Bedeutung des Attributes 
"Nationalpark" im Konkurrenzkampf um den Gast wohl bewusst. Sie 
propagiert auch einen "sanften Tourismus" ("wanderbares Osterreich". 
Slogan der 8sterreichischen Fremdenverkehrswerbung), von dem die 
Tauernregion aufgrund ihrer Landschaft besonders profitieren kann 
(vg l . dazu HASSLACHER, 1978, 1979). Entsprechende Untersuchungen 
(HASSLACHER, 1978) belegen die Bedeutung landschaftliche Attrak-
tionen als Zielpunkte von Ausflflgen und Wanderungen. 

Zusammenfassend ergeben sich unter Einbeziehung der Land- und 
Forstwirtschaft, deren Existenz durch einen Nationalpark nicht 
gefahrdet, sondern eher gefSrdert werden soli , die in Abb. 4 
dargestellten unterschiedlichen kontroversen, aber auch harmoni-



sierenden Nutzungsansprtiche an die Landschaft. Wie immer in plurali-
stisch-demokratischen Systemen wird, hier unter besonderer Mitsprache 
der in diesem Raum lebenden BevOlkerung, ein Kompromise zu finden 
sein, der sowohl der regionalen Entwicklung wie auch den Obe r regionalen 
Interessen des Naturschutzes und der Ressourcennutzung entspricht. Die 
entscheidende Problematik liegt in einer Entflechtung nichtkompatibler 
Nutzungen dergestalt, dass der Nationalpark sich in bestimmten T e i l -
raumen der Hohen Tauern sowohl gegen die Energiewirtschaft wie auch 
gegen den technisierten Fremdenverkehr entsprechend durchsetzen kann, 
soli er nicht zur Farce entarten. 

Abb. 4: Kontroverse (T A T) und harmonisierende ( ) 
Nutzungsanspruche im Nationalpark Hohe Tauern 
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3. Spezifische Probleme der Raumordnung im Nationalparkbereich 

Die BewaTtigung der soeben dargestellten Interessenskollisionen ist 
Aufgabe der Raumordnung der einzelnen Bundeslfinder. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund einer abnehmenden Durchsetzbarkeit raum-
ordnender Massnahmen und der Verlagerung regionalplanerischer 
Entscheidungen in dem Bereich der Wirtschaftspolitik, wahrend in 
der Ortsplanung formale Entscheidungsablaufe einerseits und das po-
litische Kraftespiel jenseits der EinflusssphSre des Planers anderer
seits die Raumentwicklung zu bestimmen scheinen. Dennoch haben 
die wesentlichen Ziele und Wertvorstellungen der Raumordnung -
Problemlosungen bei Zielkonflikten anzubieten und der Nachwelt 
raumliche Entscheidungsm3glichkeiten sowie eine vielgestaltige 
Lebenswelt zu hinterlassen (LENDI, 1983) an Bedeutung eher zu- als 
abgenommen, 

Wie stellen sich nun die Probleme der Regionalplanung im Bereich 
der Hohen Tauern dar? Kann eine befriedigende Raumentwicklung 
nicht die bestehenden Landesgesetze und die Ortliche Fl&chemvidmungs-
planung ausreichend gesichert werden? Welcher Stellemvert kommt 
einem Nationalpark im komplexen Geftlge regionaler Entwicklungspla-
nung zu? Dazu sind folgende Festellungen zu treffen: 

- Planungsprobleme und Nutzungskonflikte treten nicht im Rahmen 
der stets allgemein gefassten Ziele der Regionalplanung, sondern 
im Zuge deren Umsetzung in konkrete, parzellenbezogene Flachen-
widmungen, also bei der raumlichen Verortung bestimmter Mass
nahmen ein. 

- Regionalplanung ist in der Regel Entwicklungsplanung, die mit einem 
zugehorigen Landschaftsverbrauch verbunden ist. Im Gegensatz dazu 
stellt der Nationalpark einen Aspekt der Regionalplanung dar, wel-
cher durch einen erklSrten Inwertsetzungsverzicht gekennzeichnet 
ist. Das verpflichtet zum sorgfaltigen und wohlabgewogenen Ausei-
nanderlegen von Bevvahrungs- und Entwicklungsraumen unter Ein-
beziehung der betroffenen ansassigen Bevčlkerung. 

- Im Vergleich zur rechtlich bestabgesicherten energiewirtschaftlichen 
Planung (Wasserrecht ist Bundessache) und zur bis in die Landes-
und Bundespolitik reichenden Verbindungen der Interessenten an 
Fremdenverkehrsprojekten verftlgten die Naturschutzbestrebungen 
bislang nicht tlber die entsprechende Rttckendeckung. Nun aber 
werden die Naturschutzziele nicht nur vom vereinsmassigen Natur-
schutz und von Institutionen mit ahnlichen Zielsetzungen (Alpen-
verein) getragen, sondern sind Tei l eines neuen Umweltbewusstseins 
der Gesellschaft. Das wieder ermutigt Politiker, den Kompromiss-



bereich gegensatzlicher Nutzungsansprflche, ftir die sie gleicher-
massen zustSndig sind, eher in Richtung zu selektivem 
Inwertsetzungsverzicht zu verschieben. 

- Die Begriffsbildung Nationalpark ist emotioneU. stark positiv beladen. 
Sie vermag den Naturschutzbestrebungen zusatzliches Gewicht in 
der Konfrontation mit anderen Nutzungsansprflchen zu verleihen. 

Dber die formale Kraft des Nationalparkgesetzes und die Landes-
kompetenz hinaus kOnnen dadurch wesentliche Ziele der Raumord
nung im Alpengebiet, namlich die Verhinderung einer flbers - Z i e l 
schiessenden, von aussen in die Region getragenen Fehlentwicklung 
eingeschrankt werden. 

- Im Gegensatz zu den Proponenten des Nationalparks, die vorrangig 
die Realisierung dieses Schutzgebietes betreiben, und auch im 
Gegensatz zu den raumrelevanten Massnahmen der Energiewirt-
schaft, die abseits raumordnender Kriterien aktiv wird, hat die 
Regionalplanung die Aufgabe, rSumliche und wirtschaftliche 
Leitbilder fflr die Region, die sich aus den betroffenen Gemeinden 
zusammensetzt, zu entwickeln. Damit wird der Nationalpark in 
eine ganzheitliche Regionalplanung eingebunden, seine und andere 
flbergeordnete Flachenansprflche gehen in die ortliche FlSchenwid-
mung, in welcher die entscheidene Entflechtung sich ausschliessen-
der Nutzungen festgelegt wird, ein. 

4. Vom Naturschutz zum regionalen Planungskonzept: GrOnde fflr eine  
ganzheitliche Planungssicht in den Nationalparkgemeinden 

Bewertet man die unterschiedlichen Teilraume im Bereich einer 
Gemeinde in den Hohen Tauern nach ihrer Ckologischen Vielfalt und 
nach ihrer Bedeutung fflr den Fremdenverkehr, so fallt auf, dass 
in beiderlei Hinsicht der Kernzone des Nationalparks nicht immer 
eine dominante Rolle zukommt. Vielmehr wird bei einer solchen 
Beurteilung der hohe Stellenwert der Aussenzone, aber auch des 
ausserhalb des Nationalparks selbst gelegenen Gebietes deutlich. 

4.1 Eine Landschaftstvpisierung als Mittel zur Landschaftsbeurteilung 
innerhalb und ausserhalb der Kernzone 

Am Beispiel der Gemeinde Mallnitz in Karnten (an der Tauernbahn, 
sfldlich des salzburgischen Gasteinertales) wird dies erlautert. Eine 
Landschaftstvpisierung (Abb. 5) stellt Gelandeformen, Vegetationsbe-
deckung und Landnutzung so dar, dass die landschaftliche Vielfalt 



sowie der Landschaftswandel vom Talraum zur Gipfelregion zum Ausdruck 
kommen. Die Grenze der Kernzone (nach den Vorschlagen des Amtes 
der Karntner Landesregierung) ist in der Karte eingezeichnet. 

Abb.5: Morphologisch-Okologische Landschaftstvpisierung und Abgrenzung 
der Kernzone im Gemeindegebiet Mallnitz/Karnten 
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Die vertikale Gliederung des Gemeindegebietes lasst in einer fflr diesen 
Uberblick zulassigen Vereinfachung die folgenden H6henstockwerke des 
Reliefs unterscheiden: 

- Ebene bis sanft geneigte, durch Schwemmkegel gegliederte Talbfiden. 
Hauptnutzungs- und Siedlungsraum mit MShwiesen- und Weidefiachen. 

- Steil abfallende, felsdurchsetzte, durch Rinnen und Graben gegliederte 
Bergflanken und TrogvvSnde. Siedlungs- und nutzungsfeindlich, mit 
Hochvvald oder Folgevegetation ( z . B . auf Lawinenhangen) bestockt. 

- Zone der Trogschultern und Karmulden, von unterschiedlicher, teil-
weise nur mSssiger Neigung in AbhSngigkeit von unterschiedlichen 
geologischen Geogebenheiten. Felsdurchsetzt, mit dem weiten Uber-
gang der Vegetation von der Waldgrenze flber alpine Rasen und Heiden 
bis hin zu Pioniervegetation bewachsen. 

- Gipfelregion; Zone der Firnfelder und darflberliegender Felspartien. 

Vegetationskundlich zeigt die vertikale Gliederung des Raumes die Ab-
folge vom hochmontanen und subalpinen Wald flber die einzelnen Ein
heiten der alpinen Stufe bis hin zur Pioniervegetation im subnivalen 
Bereich. 

Die Kernzone des Nationalparks umfasst in der Gemeinde Mallnitz somit 
weitgehend ungenutzte Hochregionen und erreicht nur im Umfang von 
wenigen Hektar den Talboden und damit den Bereich des nutzbaren Wal-
des. Sie beinhaltet nur den Teil der Hochregion, der die umfangreichste 
Vergletscherung aufweist und spart jene Gebiete aus, die entweder be-
reits einer touristischen Nutzung unterliegen (Ankogel-Seilbahn) oder die 
durch das Fehlen einer vergletscherten Gipfelregion nicht die gleiche 
landschaftliche Attraktivitat aufweisen. 

Die in der Karte "Landschaftstvpisierung" festgehaltene Kernzonenabgren-
zung wurde aus guten Grttnden der Praktizierbarkeit so gelegt, dass 
eine minimale Zahl von Grundbesitzern von ihr betroffen wird. Eine 
Vielfalt von fremdenverkehrsmassig interessanten, landschaftlich schonen 
und flberaus ursprflnglichen Landschaftsteilen wird von der geplanten 
Kernzone des Nationalparks nicht mehr erreicht. 

Der Waldgflrtel - das okologisch vielfaltigste Okosystem 

Die unterschiedliche Ursprtinglichkeit der verschiedenen Landschaftsteile 
in der Gemeinde Mallnitz wird durch das Ausmass der land- und 



forstwirtschaftlichen Nutzung sowie durch die Adaption des Gelandes fflr 
den Schilauf (Schipisten) bestimmt. Von besonderer Bedeutung erscheint 
dabei der weitgehend ungenutzte hOhergelegene Bereich des Waldgtirtels, 
der ein sehr naturnahes, weitgehend ungestortes und vielfach reichgegli-
edertes Gkosystem darstellt. 

Die Zone des hochmontanen und subalpinen Waldgflrtels zwischen den 
Talboden und der Waldgrenze ist ein wenig gestOrtes Okosystem insofern, 
als durch die forstwirtschaftliche Nutzung die natflrliche Fauna in ihrer 
Gesamtheit nicht verandert wird. Bei einer Umtriebszeit von flber 
hundert Jahren und der schonenden Entnahme reifer Stamme ist schon 
aufgrund des Schutzwaldcharakters der menschliche Eingriff in die 
Naturhaftigkeit des Okosystems langerfristg unbedeutend.Bei Beunruhigung 
durch forstwirtschaftliche Tatigkeiten wandern gewiss manche hOhere 
Tiere aus dem unmittelbar betroffenen Gebiet aus, kehren aber nach 
Beruhigung wieder in das Areal zurflck. Die StOrungen flbersteigen in 
der Regel nicht jenes Mass. welches durch natflrliche Ereignisse 
(Lawinenabgang, Windbruch) obenso mfiglich ist . In beiden Fallen kommt 
es zur natflrlichen Wiederbesiedelung und zu einer Sukzession von Vege-
tationsformen bis hin zur ortlichen Klimaxgesellschaft. Der hochmontan-
subalpine Nadelwald ist trotz weit zurflckreichender Nutzung im Vergleich 
mit den Waldern anderer Klima- und Hohenstufen ein flberaus naturnahes, 
weil an diesem Standort den klimatischen Verhaltnissen adaguates Oko- 
system. 

Bedenkt man ferner, dass diese Waldzone in ihren unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen wichtigster Lebensraum fflr viele Grosssfiugetiere 
und V6gel darstellt, dann ist der Waldgflrtel bis hin zur Baumgrenze mit 
seinen vielfaTtigen Randzonen und unterschiedlich alten BestSnden als 
das hinsichtlich der Skologischen Nischen vielfaltigste Okosystem im 
alpinen Raum zu bezeichnen. Die Waldzone wird damit als gesamtfikolo-
gisch wertvollster Tei l in der Abfolge der alpinen Okosysteme angesehen 
- ein Aspekt, der durch die Florenvielfalt der i subalpinen Stufe 
vielleicht etwas in den Hintergrund gedrSngt wird. Weil diese Hochregion 
extremen klimatischen Bedingungen unterliegt, ist ihre Okologische Vie l 
falt aber bereits deutlich geringer als in der tiefer liegenden Waldzone. 

Die szenische Oualitfit der Landschaft in der Talzone im Grund- und Aufriss 

Das rSumliche Modeli der Zonierung im Nationalpark sieht Schutzmassnah-
men vor, welche vom ungenutzten und unbewohnten Gebiet gegen den 
Siedlungs- und Lebensraum hin abnehmen. Letzterer liegt ausserhalb 



der Grenzen des Nationalparks. Aus der Sicht des Fremdenverkehrs 
aber ist gerade der Talraum und die unmittelbare Umgebung des Feri-
enquartieres von besonderer Bedeutung, ist es doch jenes Gebiet, in 
welchem sich der Erholungsuchende die meiste Zeit seines Urlaubes 
aufhalt. Der Talraum stellt den "Naherholungsbereich" der Gaste wahrend 
deren Urlaubszeit dar. Die szenische Qualitat der Kulturlandschaft im 
Wohnumfeld der Besucher entscheidet mit dartlber, ob dieser hier 
wiederholt Aufenthalt nehmen wird, zum Stammgast wird. Eine "Land-
schaftsbewertung fflr die Erholung" (Abb. 6) belegt eindrucksvoll die 
Bedeutung des Talraumes ftir die Freiraumnutzung. Das Gebiet ausserhalb 
des Nationalparks schneidet nach dieser Bewertungsmethode, die auf 
1 km 2-Rasterfeldern aufbaut und die Vielgestaltigkeit der Landschafts-
elemente berficksichtigt, besser ab als die Hochregionen. 

Abb.6: Erholungseignung und Nationalparkgrenzen im Virgental/Osttirol, 
ein Vergleich Grundlage: Engelhardt-VVeinzierl 1976. Vorgeschla-
gene Nationalparkgrenzen nach A . Draxl 1978 



Mit einer Analvse des Landschaftsbildes im Seebachtal/Gemeinde Mallnitz 
(Abb. 7-9, vg l . auch Abb. 5) wird eine andere Eeurteilung der szenischen 
Oualitat der Landschaft vorgestellt. Sie macht die geringe Bedeutung 
zumindest der Kernzone ftir den visuellen landschaftlichen Gesamteindruck 
im Talraum anhand von drei Landschaftsskizzen sichtbar. Nahe der 
Ortschaft Mallnitz (Abb. 7) tritt die Kernzone kaum in Erscheinung, ihre 
Gipfel und Schneefelder sind zun&chst nur eine entfernte Kulisse. Auch 
nach einer Wanderung von etwa einer Stunde (Abb. 8) dominiert das 
waldlose Hochgebirge noch nicht im Landschaftsbild. Dennoch ist die 
Landschaftskulisse der felsdurchsetzten Bergflanken, der Wasserfaile, 
Gebirgsbache und Almbčden von hOchstem Erholungswert. Erst nach 
einer weiteren Stunde Wegzeit schieben sich (Abb. 9) die Wande der 
Hochalmspitze und der Talschlusswald des Lassacher Winkels soweit ine 
Blickfeld, dass von einer urtumlichen Hochgebirgsszenerie gesprochen 
werden kann. 

Aus unmittelbarer Nahe wahrgenommen werden dagegen die vielen Details 
im Aktionsraum des Urlaubers. Das gilt fur die naturliche Umwelt (Wi-
esen, Weiden, Baumgruppen, Felspartien, Bache und Wasserfaile e tc . ) 
ebenso wie ftlr die Kleinbauten der bfluerlichen Kulturlandschaft (Holzhfltten, 
Zaune, Brtlcken e t c ) . Der Erhaltung eines ansprechenden landschaftlichen 
Gesamteindruckes im Talbereich muss daher im Planungsgeschehen 
besonderes Augenmerk zugewandt werden. 

Abb . : 7, 8, 9. 



4.2 Nationalparkkonforme Ortliche Raumordnung 

Fasst man die obigen Aussagen zusammen, so gelangi man zur 
Erkenntnis, dass sowohl aus dem visuellen Aspekt der landschaft
lichen SchOnheit wie auch aus der Sicht der Vielfaltigkeit der Biotope 
- beide zu bewahren ist vorrangiges Ziel der Konstituierung des 
Nationalparks - der Nationalpark nur ein Tei l der schtltzenswerten 
Landschaft der betreffenden Gemeinden umfasst. Auch hinsichtlich 
der Landschaftsbedeutung fur die Erholung, des Erlebnis- und Rekre-
ationspotentials, kommt den Flachen ausserhalb der Grenzen des 
Nationalparks eb^nfalls grosse Bedeutung zu. 

Abb. 10: Zentral-periphere und H8henstufenabwandlung einiger 
raumordnungsrelevanter Parameter in einer Nationalparkgemeinde 



In vier Diagrammen wird der zentral-periphere Wandel dieser Tatbestan-
de der im Gebirge einem HOhenstufenwandel gleich ist, modellhaft 
aufgezeigt (Abb. 10). Wir erkennen eine gewisse Ubereinstimmung der 
Zunahme des Natflrlichkeitsgrades der Landschaft mit den Schutzkatego-
rien des Nationalparks und werden uns erneut der Abnahme der 5kolo-
gischen Vielfalt der Lebensraume mit zunehmender HOhe bewusst. Im 
besonderen Masse aber wird deutlich dass jener Teil des Gemeindegebi-
etes, welcher fflr deren Fremdenverkehrsfunktion von spezieller Bedeutung 
ist - der Talraum - sich ausserhalb des Nationalparkgebietes befindet. 

Daraus folgt, dass die Raumordnungsmassnahmen des Nationalparks 
alleine fflr die funktionsgemasse Entwicklung einer Nationalpark-Frem-
denverkehrsgemeinde nicht ausreichen. Auch das Gemeindegebiet 
ausserhalb des Nationalparks - die Siedlungen und das umgebene "Grfln-
land" - solite sich nach Zielsetzungen entwickeln, die im Einklang mit 
den Erwartungen hinsichtlich des Kulturlandschaftsbildes in einer Natio-
nalparkgemeinde bestehen. Die Planungselemente des Landschaftsschutzes 
und der Ortsbildpflege werden hier angesprochen. Sie konnen jedoch nur 
den Rahmen abstecken fflr die Vielzahl von •tveiterreichenden Massnahmen 
zur Erhaltung auch der materiellen Inhalte der alpinen Kulturlandschaft, 
die sich zum flberwiegenden Tei l eben nicht im Nationalpark selbst, son-
dern im vorgelagerten Siedlungs- und Wirtschaftsraum befinden. 

Die Integration der Zielsetzungen des Nationalparks in den Massnahmen-
katalog der 6rtlichen Raumordnung wflrde demnach zu folgenden Planungs-
grundsatzen fflhren: 

- Bertlcksichtigung der Notwendigkeit ausgedehnter Grflnlandflachen auch 
in Tallage zur Erhaltung des Landschaftscharakters einer Erholungs-
landschaft. 

- Sparsamste Ausweisung neuer Baulandparzellen und Integration der 
Neubauten in den regionalen Bebauungstjrpus durch Massnahmen der 
Bauordnung.Aktivitaten im Sinne der Ortsbildpflege. 

- Bewahrung des derzeitigen Kulturlandschaftscharakters ausserhalb des 
Ortsbereiches durch Schutz szenisch wertvoller Landschaftselemente. 
Diese beziehen sich sowohl auf die nattirliche Landschaft (Baumgruppen, 
Waldstreifen e t c : MOglichkeit zur Erklarung zu "geschfltzten Land-
schaftsteilen") wie auch auf Bauten der bergbauerlichen Landwirtschaft 
und Lebensweise. 



5. Regionalplanung durch regionales Entwicklungsprogram 

Die angefflhrten Raumordnungsmassnahmen verm&gen eine dem Natio 
nalpark entsprechende Raumentwicklung zu garantieren. Fflr die im 
Bereich der Nationalparkgemeinden lebende BevSlkerung ist jedoch 
die Frage vorrangig, welche Vorteile sie aus der Zustimmung zur 
nationalparkgerechten Flachenwidmung ziehen kann, stellen doch die 
Schutzbestimmungen eine gewisse Einschrankung der " Freiheitsgrade' 
kflnftigen Flachenverbrauches dar. 

Neben dem positiven Image des Begriffes Nationalpark, welches im 
Konkurrenzkampf des Fremdenverkehrs gut zu gebrauchen ist, sind 
Fttrderungsmittel des Bundes und des Landes zu nennen, die der Na 
tionalparkregion aufgrund eines regionalen Entwicklungsprogrammes 
zukommen werden. 

In einem FOrderungskatalog fflr die Gemeinden des Nationalparks in 
Karaten (Amt der Karntner Landesregierung 1981, Raumordnung in 
Karaten Bd. 14), der seinen Niederschlag in dem zu erstellenden 
Entwicklungsprogramm finden wird, werden unter anderem angefflhrt: 

Landwirtschaft: Unterstfltzung beim Bau von Gflter-Forst- und 
Almaufschliessungswegen, Abgeltung von Land-
schaftspflegemassnahmen (Bewirtschaftungspramien), 
Abgeltung von Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Nationalpark (Sanierung von Almhfltten, Erricht 
ung von Zaunen e t c . ) 

Fremdenverkehr: FSrderung der Entwicklung des Fremdenverkehrs 
im Oberen MOlltal, Attraktivitatssteigerung des 
Gebietes durch Rundwanderwege und zugehorige Ein 
richtungen. Gebiete, die ausserhalb des National
parks liegen, kfinnen fflr den alpinen Schisport 
erschlossen werden. 

Kulturelles: Die Gemeinden .des Nationalparks sollten auch einen 
"Kulturschutzraum" darstellen. Die Unterstfltzung 
der BevSlkerung bei kulturellen Aktivitaten wird 
gefordert. Tradierte Siedlungs- und Bauformen in-
klusive der Kleinbauwerke sollen erhalten bleiben, 
kulturelle Sehenswflrdigkeiten geffirdert werden. 

Die FSrderungsmittel fflr Aktivitaten, die mit dem Nationalpark zu-
sammenhangen, werden vorwiegend an juristische Personen - Geme
inden, Genossenschaften, Vereineergehen. Die regionalpolitische 
Vorgangsweise in einer primaren Abkiarung der wesentlichen Fakten 



mit den Betroffenen, einer darauf folgenden Erklarung zum National
park und einer anschliessenden Erstellung eines Entwicklungsprogrammes 
hat sich in KSrnten als erfolgreich herausgestellt und wird auch in 
Salzburg praktiziert. Das Bundesland T i ro l wird sich lfingerfristig 
Shnlicher Schutz- und Entwicklungsmassnahmen nicht entziehen k6nnen. 

Mit den Zielsetzungen des Entwicklungsprogrammes greifen die Planungs-
vorstellungen weit iiber den Rahmen des eigentlichen Nationalparks 
hinaus. Das Entwicklungsprogranim verbindet das Modeli des Schutzes 
peripherer Naturlandschaft mit Massnahmen der regionalen Wirtschafts-
entwicklung. Die dkonomischen Erwartungen im Zusammenhang mit dem 
Nationalpark liegen dabei vorwiegend im Bereich des Fremdenverkehrs, 
soli doch einem "Urlaub oder Ausflug in das Nationalparkgebiet ein 
besonderes Statussvmbol zukommen". 
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NACIONALNI PARK VISOKE TURE - PROBLEMI UREJANJA 
PROSTORA V A L P A H 

Nacionalni park Hohe Tauern (Visoke Ture) leži v deželah Salzburg in 
Karnten v Avs t r i j i . Na Koroškem obsega 365 km2, od tega je naj
strožjemu varovanju namenjenih 259 km2 ali 71 % t . i . osredja nacional
nega parka. Ob opredeljevanju obsega, vsebine in rabe v nacionalnem 
parku so se pojavljali številni problemi, predvsem prekomejnega uskla
jevanja. Leta 1981 je Koroška zakonsko opredelila obseg in namen alp
skega visokogorja ob Grossglocknerju in Gross-Venedigerju. Ustanovi
tev nacionalnega parka je pospešilo to, da so bila obsežna območja v 
rokah planinskih društev, oziroma v družbeni posesti, da gre za območ
je pretežno visokogorskega značaja (poledenitev), ki je v celoti v A v 
striji in da je tu še ohranjena naravna dediščina, ki jo doslej še niso 
velikopotezno izkoriščal i . 

Glede na pripombe vodnega in turističnega gospodarstva so morali na
črtovalci opustiti prvotno zamisel o varovanju določenega predela Alp 
in pripraviti regionalni koncept razvoja za širše območje, ki bi ga 



načrtovan režim prizadel. Ovrednotili so krajinske in socialne razmere 
znotraj in zunaj načrtovanega območja. 

Predvsem je bilo potrebno opredeliti vlogo gozda v načrtovanih območ
jih parka in omogočiti občanom občine Mallnitz, v katero z večjim de
lom nacionalni park sega, normalen razvoj tudi po sprejetju zakona. 
Znotraj predvidenega območja zavarovanja pa je bilo potrebno vključiti 
tiste naravne posebnosti, ki so bodisi ekološko mnogostranske, bodisi 
izrazite na pogled (scena) ali specifične za to območje. 

Predlog je predvideval dvoje varstvenih režimov in več naravnih zname
nitosti, katere je treba posebej zaščititi. Ob tem je bil predložen pro
gram regionalnega razvoja za celotno regijo. Posebni ukrepi naj bi 
vzpodbujali rabo obstoječih kmetijskih površin in objektov, predvsem 
planinskih pašnikov in koč ter poti. Urejanje kulturne pokrajine nai M 
posebej financirali. Podprli naj bi razvoj zimsko-športnega turizma v 
območjih izven parka, obenem pa naj bi na obrobju speljali krožne peš 
poti itd. 





TENDENZEN DER BEVOLKERUNGSENTWICKLUNG WEST-BERLINS 
UND IHRE P R O B L E M A T I K FUR DIE STADTENTVVICKLUNG 

Bruno Backe 

I Z V L E Č E K UDK 911.3.312 (430.1-43.1) = 30 

ZNAČILNOSTI RAZVOJA PREBIVALSTVA V ZAHODNEM BERLINU 
IN PROBLEMI RAZVOJA MESTA 

Specifičen razvoj Zahodnega Berlina ima za posledico neugodne gospo
darske procese in s tem povezano nazadovanje števila prebivalstva. V i 
sok delež tujega prebivalstva vpliva na transformacijo mestnega jedra. 

ABSTRACT UDC 911.3 .312 (430.1-43.1) « 30 

WEST BERLIN DEVELOPMENT CHARACTERISTICS UND ITS 
S E T T L E M E N T DEVELOPMENT PROBLEMS 

The specific development of West Berlin caused inconvenient economic 
processes and connected with that population regression. A high rate of 
foreign inhabitants influences the city centre transformation. 

Um Berlin ist es ruhig geworden: Die politische Ruhe reicht von der 
Stabilisierung und Entspannung der politischen Lage um Berlin bis hin 
zur wiedergefundenen inneren politischen Ruhe West-Berl ins: gewalttatige 
Demonstrationen sind fast schon zur Rarit&t geworden; auch die Aufre-
gungen um die Hausbesetzungen haben sich gelegt . Derzeit bewegt die 
Berliner einzig der Weggang ihres christdemokratischen Bflrgermeisters, 
Richard von WeizsSckers, der in Bonn zum Bundesprasidenten gew&hlt 
werden wird . 

Trotz dieser nach aussen hin positiven Zeichen steht es - so behaupte 
ich - nicht zum besten um die langfristige Existenzsicherung der T e i l -
stadt West-Ber l in . Es ist bekannt, dass die Stadt seit dem Ende des 2. 
Weltkrieges mit schvveren politisch-geographischen Hvpotheken belastet 
is t . Gelang es bisher mehr oder minder erfolgreich, die daraus resul-
tierenden wirtschaftlichen Probleme zu meistern, so kann dies fflr die 

D r . , Univ. prof. , Institut der Geographie der Universitat fflr Bi l -
dungswissenschaften, 9010 Klagenfurt, Universitatstrasse 65-67 



zumindest ebenso problematische Bevolkerungssituation nicht behauptet 
werden. Ich werde deshalb diese Thematik in meinem Vortrag aufgreifen 
und Ober die gegenwartig erkennbaren "Tendenzen der BevOlkerungsent-
wicklung West-Berlins und ihre Problematik ftlr die Stadtentwicklung" 
reden. 

1. Lassen Sie mich zuerst zwei historische Ereignisse erwahnen, die ftir 
die Ejcistenzsicherung der Teilstadt West-Berlin von grundlegender 
Bedeutung sind: 

(1) Im Jahre 1972 traten die Berlin-Regelung und die deutsch-deutsch-
en Zusatzvereinbarungen in Kraft. Durch diese Vertrage wurde 
der politische Statusquo festgeschrieben bzw. garantiert und somit 
die Lebensfahigkeit West-Berlins gefestigt. 

(2) Das zweite Ereignis solite nicht einen Zustand festschreiben, son-
dern eine Veranderung, namlich die seit dem Jahre 1958 sinkende 
BevSlkerungszahl West-Berlins, untersuchen und Vorschlage unter-
breiten wie die aus den Fugen geratende Bev61kerungsentwicklung 
stabilisiert werden k5nne. Dazu wurde im Berliner Abgeordneten-
haus eine Kommission eingesetzt. 

Wir haben heute - mehr als 10 Jahre nach diesen denkvrtirdigen 
Ereignissen - Anlass genug, die Frage zu stellen, ob und inwieweit 
die politische Stabilisierung und Entspannung (nach aussen und nach 
innen) in Berlin auch zu einer Stabilisierung der wirtschaftlichen und 
bevOlkerungsmassigen Entwicklung West-Berlins gefuhrt haben. 

Die Grundthese meiner Ausfuhrungen lautet: 

Gelingt es nicht, neben dem wirtschaftlichen Aspekt der Lebensfahig
keit gleichzeitig und autonom (d. h. nur auf die Bev61kerungsentwick-
lung bezogen) das Bev61kerungsproblem zu losen, ist das deklarierte 
Kardinalziel der Stadtentwicklung West-Berlins, namlich "die stetige, 
langfristige Existenzsicherung der Stadt in Freiheit" nicht zu erreichen. 

2. Ich beginne mit einer Skizzierung der politischen Rahmenbedingungen 
ftlr die Bevolkerungsentivicklung West-Berlins und setze fort mit den 
Aspekten der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt in den vergange-
nen Siebzigerjahren, ehe ich mich der Bevolkerungsproblematik selbst 
zuwende. 

2.1 Die politischen Rahmenbedingungen West-Berlins haben ihre Ursache 
in der bis heute - im Sinne eines Friedensvertrages - nicht gelosten 
deutschen Frage; sie bestehen in 



1. der Isolierung West-Berlins, 
2. der Teilung Berlins, 
3. dem Verlust der Funktion der deutschen Hauptstadt und 
4. der militarischen PrSsenz der Alliierten in Berlin. 

- Zur Isolierung West-Berlins: 
West-Berlin wurde von seinem Umland praktisch zur Ganze abge-
schntlrt, ebenso von seinem mitteldeutschen Hinterland; es wurde 
durch die Zonengliederung Deutschlands raumlich vom ttbrigen Bun-
desgebiet getrennt. 

West-Berlin ist zwar weder ein konstitutiver Bestandteil der Bun-
desrepublik Deutschland, noch darf es von der Bundesrepublik 
Deutschland regiert werden, jedoch ist es der Bundes republik 
Deutschland zugehOrig, und zwar hinsichtlich der Wirtschafts-, Fi -
nanz-, Rechts- und Sozialordnung sowie im Hinblick auf das politi-
sche und kulturelle Leben; diese ZugehOrigkeit findet ihren Ausdruck 
in eben diesen Bindungen, die aufrechterhalten und entwickelt werden 
kdnnen. 

Die raumliche Isolierung wird durch freie, von der UDSSR garan-
tierte Zugange fiberwunden. 

Die raumliche Isolierung hat dazu gefuhrt, dass die Stadt alleine -
ohne die Hilfe durch die Bundesrepublik Deutschland - nicht lebens-
fShig ist. 

- Zur Teilung Berlins ist zu sagen, dass sie auf das Jahr 1948 (Wah-
rungsumstellung) zurflckgeht und seit dem Bau der Mauer im Jahre 
1961 praktisch vollkommen ist. 

- Der Verlust der Hauptstadtfunktion wirkt sich bis heute nachhaltig 
in wirtschaftlicher Hinsicht aus; er konnte durch keinerlei Massnah
men auch nur im Ansatz kompensiert werden. SCHRODER beziffert 
diesen Verlust mit ca. 1/3 der Wirtschaftskraft; ein zweites Drittel 
ging durch KriegszerstOrungen und Demontagen im sekundaren Sek
tor verloren. Obwohl nach wie vor oder neu 14 BundesbehOrden 
ihren Sitz in West-Berlin haben, handelt es sich bei diesen Institu-
tionen um sogenannte nachgeordnete BehOrden; gegenflber obersten 
staatlichen Organen bestehen alliierte Vorbehalte. 

- Schliesslich bildet die militarische PrSsenz der drei Alliierten, 
sprich: der Schutzmachte, deren Rechte und Verantwortlichkeiten 
aus der Kriegs- und Nachkriegszeit unverSndert gelten, eine we-
sentliche Voraussetzung ftir den Bestand der Weststadt. 



Die aktuellen Konsequenzen der politischen Rahmenbedingungen fur 
die Lage der Stadt stellen sich auf der Grundlage der genannten Ab-
kommen wie folgt dar: 

1. Die Existenz West-Berlins wird garantiert 

2. West-Berlin ist alleine nicht lebensfahig: es bedarf der laufenden 
Finanzhilfe durch den Bund 

3. Durch Besuchsregelungen traten menschliche Erleichterungen ein, 
d. h. die Folgen der Teilung konnten in menschlicher Hinsicht 
gemildert werden 

4. Der akute Druck der politischen Unsicherheit (von aussen) konnte 
gemildert und die Konfrontation auf ein Minimum reduziert werden. 

Im Prinzip ware also zu erwarten, dass sich zumindest die wirtschaft-
lichen Bedingungen seit dem Jahre 1972 zu konsolidieren und positi-
ver als vorher zu entwickeln begannen. 

2.2 Zur Skizzierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen West-Berlins 
greife ich drei Bereiche heraus, die geeignet erscheinen, nicht nur 
die wirtschaftliche Lage und Entwicklung schlechthin zu beschreiben, 
sondern zugleich auch ihre Implikationen ftlr die Bevolkerungsent-
wicklung erkennen zu lassen; es sind dies: 

1. Die Lebensfahigkeit der Stadt, 
2. die Entwicklung der Erwerbstatigen und 
3. die Situation des verarbeitenden Gevverbes. 

- Die Lebensfahigkeit der Stadt wird in wirtschaftlicher Hinsicht auf 
gesetzlicher Grundlage durch das Berlinf8rderungsgesetz seitens 
der Bundesrepublik Deutschland garantiert und durch Transfer-
zahlungen gesichert. Auf diese Weise alimentiert die Bundesrepub-
lik Deutschland den West-Berliner Haushalt jahrlich zu ca. 55 %; 
im Jahre 1983 waren dies 10,5 Mrd. DM. Dieser Betrag liegt in 
der Grossenordnung des jahrlichen Osterreichischen Budgetdefizits. 
Es soli damit vor allem erreicht werden, dass West-Berlin mit 
dem Wachstum der Bundesrepublik Deutschland Schritt halten kann. 
Dieses Ziel ist nur teilweise erreicht worden: Im Zeitraum von 
1970 bis 1980 blieb der Zuwachs des West-Berliner Bruttoinland-
produktes um durchschnittlich zwei Prozentpunkte, das ist ein 
Drittel des Gesamtzuwachses hinter jenem der Bundesrepublik 
Deutschland zurilck. 

- Die Entwicklung der Anzahl der ErvverbstStigen insgesamt im Zeit
raum von 1970 bis 1983 zeigt an, dass die wirtschaftliche Bedeut-



ung der Stadt abnimmt. Von 1970 bis 1979 nahm die Anzahl der 
Erwerbstatigen von 945.000 auf 835.000, das sind 12 %, ab.W&h-
rend in den meisten Stadten und Grossstadten der Bundesrepublik 
Deutschland in den Siebzigerjahren Wirtschaftssparten wie Verkehrs-
und Nachrichtenwesen, Kreditinstitute und Versicherungswesen oder 
Handel machtig wuchsen, stagnierten sie in West-Berlin oder erleb-
ten sogar einen machtigen Einbruch (Handel: - 22 % ) ; der Bereich 
Dienstleistungen wuchs gering (+ 4 % ) , der Bereich Staat starker 
(+ 12 % ) ; am starksten ging die Beschaftigung im verarbeitenden 
Gewerbe (- 32 % ) und im Baugewerbe ( - 24 % ) zurflck. 

- Die Lage im verarbeitenden Gewerbe ist besorgniserregend, zumal 
dieses nach dem Verlust der Hauptstadtfunktionen die wichtigste 
Basis der fernbedarfstatigen Wirtschaftssparten bildet: im Zeitraum 
1970 bis 1979 betrug der Rtickgang rund 100.000 Beschaftige, das 
sind 32 % der Ausgangszahl (324.000). 

Besonders krass ist der Verlust der Arbeitspiatze in der Industrie 
(Betriebe mit 20 und mehr Beschaftigten): 1970 : 265.000, Ende 
1982 : 163.000, das sind - 38,5 % in 12 Jahren. Im Vergleich mit 
der Bundesrepublik Deutschland (1965 - 1981 : - 11 % ) betrug der 
Verlust in Berlin-West im selben Zeitraum rund - 40 %. Berlin-
West musste vor kurzem seinen ersten Rang als Industriestandort 
an MUnchen abgeben. 

Die Grtinde ftir diesen Rtickgang sind nur zu einem kleineren Anteil 
in allgemein zu beobachtenden Trends, wie in der Wegrationalisier-
ung von Arbeitspiatzen zu suchen. Diese wurde in Berlin-West 
sogar noch durch die Berlin-FSrderung (InvestitionsfSrderung) we-
sentlich verstarkt. Daneben spielen Nachteile des Standortes West-
Berlin eine wichtige Rolle: vor allem die starkere Reduzierung des 
Arbeitsplatz-Angebotes multiregionaler westdeutscher Unternehmen 
in West-Berlin im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland; der 
Zusammenbruch der Kleiderindustrie; die Verlegung von Teilproduk-
tionen Management- und Entwicklungsabteilungen nach Westdeutsch-
land und das unterdurchschnittliche Wachstum von An-sich-Wachs-
tumsbranchen in Berlin-West. Strukturell bedingt ist hingegen der 
starke Rtickgang kleinerer Betriebe infolge Uberalterungstendenz 
der Betriebsinhaber. 

An dieser Stelle wird die enge Verkoppelung der Wirtschafts- mit 
der Bev81kerungsentwicklung, zumindest was die erwerbstatige Be
volkerung betrifft, deutlich. Trotz starker Gegensteuerung - zum 
Tei l sogar gerade infolge dieser vermeintlichen Gegensteuerung 
durch Investitionsfdrderung - konnte durch den Staat der Rtickgang 
der Arbeitspiatze im verarbeitenden Gewerbe nicht eingebremst 



oder kompensiert werden, wie man sieht. Auf diese Weise sind ne
gative Effekte der wirtschaftlichen Entwicklung auf die BevOlkerungs-
entwicklung unausbleiblich. 

Ich komme damit zur Problematik der Bev01kerungsentwicklung. Lassen 
Sie mich die Bev61kerungssituation anhand einiger Befunde und ihrer 
Faktoren aufzeigen: 

BEFUND 1: Die Entwicklung der Gesamtbev61kerung verlauft seit dem 
NachkriegsbevOlkerungshOchststand am 1.1.1958 negativ 
(Abbildung 2): Die BevOlkerungsanzahl ging vom 1.1.1958 
bis 1.1.1981 von 2,2 Mio. auf 1,9 Mio . zurtlck, das sind 
rund 330.000 Personen oder 15 %. 

BEFUND 2: Das Vorliegen von drei amtlichen ( ! ) BevOlkerungszahlen 
erschwert die Orientierung: Bezogen auf die Gesamtbevol-
kerung betrSgt der maximale Unterschied zwischen den 
drei amtlichen BevOlkerungszahlen rund 283.000 Personen; 
dies entspricht in der GrOssenordnung der Einwohnerzahl 
Ljubljanas. Es ist dies der Unterschied zwischen der Be-
vOlkerungszahl der amtlichen, bundeseinheitlichen BevOl-
kerungsfortschreibung und der des Einwohnermelderegis-
ters . In Abbildung 2 ist strichliert nur der kleinere Un
terschied zwischen der amtlichen bundeseinheitlichen und 
der amtlichen West-Berliner BevOlkerungszahl (+ 102.000 
Personen) eingetragen. Die Volkszahlung, die hier alleine 
Aufklarung bringen kOnnte, ist schon seit dem Jahre 1970 
fiberfaTlig. 

BEFUND 3: Von diesen statistischen Unsicherheiten ist die sensibelste 
GrOsse der Bev01kerungsentwicklung, nSmlich die Anzahl 
der deutschen Bevolkerung, am stSrksten betroffen, weil 
sie als ResidualgrOsse ermittelt, also nicht direkt fortge-
schrieben wird (GesamtbevOlkerung minus ebenso unsiche-
re nichtdeutsche Bevolkerung). Die Anzahl der deutschen 
Bevolkerung nimmt ungleich st&rker ab als die Anzahl der 
GesamtbevOlkerung: im Zeitraum von 1961 bis 1981 betrug 
die Abnahme 517.000 Personen, das sind 24 %! 

BEFUND 4: Die natflrliche Bev01kerungsentwicklung verlief und ver
lauft stark negativ (Abbildung 3) . Eine starke Uberalte-
rung der BevOlkerung (Abbildung 4) fflhrt bei sehr niedri-
gen Reproduktionsraten (Abbildung 5), die ihrerseits wie-
der bedingt sind durch die relativ geringe Besetzung re-
produktionsfahiger JahrgSnge und die niedrige Fruchtbar-



keit, zu hohen jahrlichen Geburtendefiziten (10 Personen/ 
1.000 Einwohner/Jahr). Dieser bei der deutschen BevOl-
kerung ausgepragte negative Effekt wird insgesamt durch 
gegenlaufige Komponenten der Auslander (junge Bevfilke-
rung/hohe Reproduktionsraten/relativ starke Besetzung 
reprasentierffihiger Jahrgange/hohe Fruchtbarkeit), schwach 
kompensiert. Die nattlrliche Bev61kerungsentwicklung be-
einflusst die Gesamtentwicklung ausgeglichen negativ; der 
stark schwankende Verlauf der Gesamtkurve resultiert 
aus den Wanderungsbewegungen. 

BEFUND 5: Die durch Wanderungen induzierte Bev01kerungsentwicklung 
verlief im Beobachtungszeitraum per Saldo v611ig ausgeg
lichen (t 11.000 Personen/Jahr); sie vvird im wesentlichen 
durch zwei gegenlaufige Wanderungskurven charakterisiert 
(Abbildung 3) , deren Verlauf konjunkturabhangig ist: Kur-
ve 1 zeigt hohe Wanderungsgewinne mit dem Ausland 
(durchschnittllch 9.500 Personen/Jahr) bei starken Wan-
derungsverlusten Deutscher mit dem Bundesgebiet (Kurve 
3 j ) (durchschnittlich 14.700 Personen/Jahr). Die beiden 
ubrigen Wanderungsbewegungen (Kurven 2 und 33) fallen 
hingegen kaum ins Gewicht. 

BEFUND 6: Bilanziert man die entsprechenden Salden fflr den Beo
bachtungszeitraum von 1965 bis 1981, so ergibt dies eine 
Bev61kerungsabnahme von rund 300.000 Personen in 16 
Jahren, das sind 14 %. 

Gravierend daran ist der Umstand, dass im Zuge dieser 
VerSnderung die Anzahl der Deutschen 1.1.1965 : 2,166 
M i o . , 1.1.1981 : 1, 663 Mio . grob um rund 500.000 Per
sonen ( - 23 % ) abnahm und die Anzahl der Auslander 
(1.1.1965 : 34.000, 1.1.1981 : 233.000) um rund 200.000 
Personen (+ 585 % ) zunahm. 

Dies leitet zu einem neuen Aspekt der Bevblkerungsprob-
lematik, zur Auslanderproblematik flber; zuerst aber 
wollen wir noch den prognostischen Befund der BevOlke-
rungsentwicklung kennenlernen und Konsequenzen aus der 
bisherigen und kflnftigen Bev81kerungsentwicklung West-
Berlins ableiten. 

BEFUND 7: Die Prognose der Bev61kerungsentwicklung (Abbildung 7) , 
die unter mehreren Annahmen errechnet wurde, zeigt auf, 
dass sich die Abnahme der deutschen Bevolkerung bzw. 
die Zunahme der auslandischen Bevfilkerung sogar unter 



fast schon unrealistisch gunstigen bzw. ungtinstigen 
Annahmen (Reduzierung der negativen Wanderungssalden 
der Deutschen um 1/3 bzw. der positiven der Auslander 
um l / 3 ) i m gleichen drastischen Ausmass fortsetzen wird 
wie im Beobachtungszeitraum, und was die deutsche Be
volkerung betrifft, sogar verstSrkt gegentlber dem Zeitra
um 1965 bis 1981 : statt - 1,8 %/Jahr : - 2 , 1 %/Jahr. 

Der Deutlichkeit dieser Befunde dtlrfte nichts hinzuzuftigen sein: sie 
zeigen in der Tat auf, dass die Bev61kerungsentwicklung als der kri-
tische Faktor einer "stetigen langfristigen Existenzsicherung der Stadt" 
anzusehen ist. 

Ein Anhalten dieser aufgezeigten Entwicklung birgt die Gefahr in sich, 
dass dieser Prozess von der deutschen Bevolkerung verstSrkt wahr-
genommen und m8glicherweise als tendenzielles Aufgeben des Standor-
tes West-Berlin betrachtet wird. Unter dieser Voraussetzung wtirde 
sich die Bevolkerungsabnahme Deutscher zu einem sich selbst tragen-
den, rasch voranschreitenden, kumulativen Schrumpfungsprozess ent-
wickeln, der in der Folge nicht mehr durch wirtschaftliche Gegen-
steuerungsmassnahmen abgeschvvScht, geschvveige denn gestoppt wer-
den kOnnte. Hinzu kommt die ohnehin stellenweise schon vorhandene 
Angst der deutschen Bev61kerung vor einer Uberfremdung durch die 
rasch anwachsende Anzahl der Auslander. Die Inlander-AuslSnderre-
lation dtlrfte sich in den Achtzigerjahren von 12 auf 20 Auslander je 
100 Deutsche verschieben: dieser Durchschnittswert wird in kleineren 
raumlichen Einheiten schon heute weit tlbertroffen. 

Fragt man nach den SteuerungsmSglichkeiten, so ist zu sagen: Der 
Abgang Deutscher infolge der nattirlichen Bev61kerungsentwicklung ist 
unvermeidbar und hinzunehmen. Die mOgliche Beeinflussung des Wan-
derungssaldos der deutschen BevOlkerung ist bei wesentlicher Ver-
stfirkung der derzeitigen Globalsteuerung sehr gering: nur 15 % der 
Zuztlgler bzw. der Fortztlgler sprechen auf die derzeitigen Massnah
men Uberhaupt an. Und was die Steuerung der Auslanderentwicklung 
betrifft, ist ausser einigen restriktiven Massnahmen hinsichtlich des 
Zuzuges keine Politik erkennbar. 

4. Befunde zur Ausl&nderproblematik 

Die Ausianderfrage bildete in West-Berlin zu keinem Zeitpunkt in die 
flbrige BevOlkerungsproblematik und -politik integrierten Gegenstand; 
sie wuchs vielmehr gegen Ende der Siebzigerjahre ziemlich rasch zu 
einem selbstandigen, sicher; unlSsbaren Problem heran. Der Zuzug 
von Ausiandern war lange Zeit hindurch erwtinscht. 



(1) um die infolge des wirtschaftlichen Aufschwunges bei gleichzeiti-
ger verstarkter Abwanderung Deutscher vermehrten offenen Stellen 
besetzen zu konnen (was verstarkt fflr unqualifizierte Tatigkeiten 
zutraf) und 

(2) um die Bev61kerungskurve nicht zu stark absinken zu lassen. 

Die Auslanderproblematik lasst sich anhand der folgenden Befunde ver-
deutlichen: 

BEFUND 1: West-Berlin ist unter den vvestdeutschen Grossstadten mit 
mehr als einer halben Million Einwohnern nicht jene mit 
dem hOchsten Auslanderanteil: es ist aber jene mit der bei 
weitem h6chsten absoluten Anzahl der Auslander und den 
hOchsten Zunahmeraten (12 %, d .s . 233.000 Personen bzw. 
plus 33 % seit 1974; hingegen: Frankfurt a. M . : 23 %, d .s . 
126.000 Personen bzw. plus 26 % ) . 

BEFUND 2: Die Struktur der Auslander nach Herkunftsgebieten ist sehr 
unausgeglichen: 49 % oder 114.000 sind Tflrken - diese 
Gruppe stellt etwa im Bundesgebiet mit rund 33 % (1,546 
M i o . ) den bei weitem hčchsten Anteil , 32.000 oder 14 % 
kommen aus Jugoslavvien, daneben spielen Griechen und I -
taliener noch eine gewisse Rolle, bleiben in ihren Anteilen 
jedoch unter je 3 %. 

BEFUND 3: Der rSumliche Ausbreitungsprozess der Auslander in den 
Siebzigerjahren (Abbildungen 8 und 10) ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass zunachst neben Industriegebieten vor 
allem die Stadtteile des wilhelminischen Wohngflrtels entlang 
der Grenze zu Ost-Berlin aufgesucht werden: 

Wedding, Tiergarten und Kreuzberg (Abbildung 1); es sind 
Gebiete mit schlechter Bausubstanz, hohem Anteil an Sub-
standardwohnungen, hohem Arbeiteranteil, relativ hoher Be-
v81kerungsdichte sowie z. T . mit hohem Anteil an Wohnbe-
vdlkerung im Alter von 60 und mehr Jahren und z. T . mit 
hohem Frauenanteil und hohem Anteil an Stimmen der A l 
ternativen Lis te . Hingegen werden die Villengebiete und Ge
biete mit lockerer Verbauung und hohem Sozialstatus im 
Stldwesten, Stiden und Norden der Stadt sowie von der Bau
substanz her bessere Gebiete im wilhelminischen Wohngflrtel 
nebst Gebieten mit junger Bev&Tkerung (Satellitenstadte "Fal-
kenhagener Feld", "Mfirkisches Vier te l" , "Gropiusstadt") 
von Auslandern bis in die jtingste Zeit hinein gemieden. Wo 



herabgewohnte Gebiete unmittelbar an die West-Berliner Ci-
ty grenzen, dringen die Auslander bereits in Citybereiche 
ein und verleihen dort den Problemen der Stadterneuerung 
einen besonderen Akzent (Abbildung 9) . 

BEFUND 4: Ein dramatischer Akzent ist ftir bestimmte Gebiete mit sehr 
starker Verdichtungstendenz im Zuge des Ausbreitungspro-
zesses zu konstatieren: in manchen statistischen Gebieten 
erreichten die Auslfinderquoten am 1.1.1981 Werte in der 
GrSssenordnung von 25 % und mehr. 

Grtinde: 

+ stark gestiegene Zuzugsraten, 
+ Familienzusammenfiihrung, 
+ hoher Zuwachs an Kindern und 
+ starke Segregationstendenz (am 1.1.1981 • 35; 

Vergleich: Akademiker = 34; Wien am 31.12.1972 : 12). 

Fazit der Ausl&nderproblematik: Die hohe Zahl der Auslander, ihre ra
umliche Konzentration, ihre kulturelle Distanz und ihre zunehmende Auf-
enthaltsdauer rufen bei der deutschen BevSlkerung Angst vor Uberfremd-
ung hervor, zumal die Auslander, insbesondere die Ttirken weder bereit 
noch in der Lage sind, den Erwartungen der deutschen Bev61kerung, sich 
an deren eigene Lebensgewohnheiten und Wertvorstellungen anzupassen, 
zu entsprechen. Der Zeitpunkt ftir eine erfolgreiche Integrationspolitik 
scheint bereits verstrichen zu sein. Andere L5sungsm8glichkeiten sind 
nicht in Sicht. 

Lassen Sie mich mit der folgenden Bemerkung schliessen: Angesichts 
eines so gewaltigen latenten Konflikpotentials in den Dimensionen Bevol-
kerungsstruktur und Bevolkerungsentwicklung kann abschliessend formu-
liert werden: Ist West-Berlin in der Lage, seine Bev81kerungsprobleme 
schrittweise zu 16sen, so leistet diese Stadt selbst den vielleicht vvesent-
lichsten Beitrag zu ihrer eigenen stetigen langfristigen Existenzsicherung 
in Freiheit. 



ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVENEGA RAZVOJA V ZAHODNEM BERLINU 
IN Z NJIM POVEZANI PROBLEMI MESTNEGA RAZVOJA 

Osnovni problemi Zahodnega Berlina so geopolitičnega značaja: njegova 
izolacija, delitev, izguba vloge nemške prestolnice ter pristojnost in 
prisotnost zavezniških okupacijskih s i l . Čeprav je obstoj Zahodnega Ber
lina zagotovljen, mesto ni sposobno živeti brez pomoči Zvezne republike 
Nemčije. Gospodarski položaj pa vpliva na prebivalstveni razvoj v mestu, 
zaradi česar prihaja do sprememb v številu in strukturi prebivalcev Za
hodnega Berlina. 

Delež aktivnih prebivalcev stalno nazaduje, število zaposlenih seje od 
leta 1970 dalje zmanjšalo od 945.000 na 835.000 oseb. Nazadujejo pa 
tudi gospodarske dejavnosti, ki v drugih območjih Z R Nemčije izkazuje
jo izrazito rast, trgovina (- 22 % ) , proizvodna obrt ( - 32 % ) , gradbeni
štvo (- 24 % ) . Še najbolj občutijo gospodarsko stagnacijo industrijska pod
jetja, ki so imela leta 1970 še 265 tisoč zaposlenih, v letu 1982 pa le 
še 163 tisoč (-39 % ) . Upad je za 40 % večji kot v ZRN (-11%). 

Demografski razvoj kaže nazadovanje števila prebivalcev za petnajst od
stotkov med leti 1958 in 1981 na okrog 1,900.000. Delež nemškega pre
bivalstva najhitreje upada (-24 % ) . Deloma je temu pripomogel negativni 
prirodni prirastek, povezan z ostarelo strukturo mestnega prebivalstva. 

Migracijska gibanja so si več ali manj izenačena, le strukture migran-
tov so različne. Medtem, ko se je v obravnavanem obdobju v ZRN odse
lilo pretežno nemško prebivalstvo (500.000 oseb), se v Zahodni Berlin 
intenzivno doseljujejo tujci, ki jih je bilo leta 1981 že 233.000 (+585%). 
Delež tujcev je med največjimi v ZRN (12 % ) in se najhitreje povečuje 
(+ 33 % ) . Največ se je doselila Turkov (49 % ) in Jugoslovanov (14 % ) . 
Do zgostitve tujerodnega prebivalstva prihaja v posameznih mestnih če
trtih (npr. Wedding. Tiergarten, Kreuzberg). 
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RAZVOJNA P O L I T I K A ZA OBROBNA OBMOČJA - OPREDELITEV RE
GIONALNE ODVISNOSTI IN REGIONALNE SAMOUPRAVNE ORGANIZIRA
NOSTI 

Članek prinaša avtorjevo razmišljanje o nujnih oblikah in elementih pri 
načrtovanju razvoja manj razvitih obrobnih območij na primeru Zg . Fran-
kovske. 
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DEVELOPMENT POLICY FOR PERIPHERAL ZONES - DEFINITION OF 
REGIONAL DEPENDENCE AND REGIONAL SELFMANAGING 

The item brings the author' s consideration about the necessarv shapes 
and elements in development and planning of less developed peripheral 
zones on the čase of Upper Bavaria. 

1. Problemstellung 

Obwohl die raumwissenschaftliche Literatur flber landliche Raume und 
ihre Abgrenzung schon Regale in Bibliotheken fflllt, wurde in nur we-
nigen Studien in der Vergangenheit zu den eigentlichen Problemen der 
Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land vorgedrungen. Das Ver -
haltnis zwischen diesen beiden Gebietskategorien umfasst dabei eben 
mehr als nur Unterschiede in der Siedlungs- und Wohnweise, den A r -
beits- und Produktionsbedingungen. Es erfasst ebenso Probleme der 
Bewusstseinsbildung und der politischen Vorstellungen flber das, was 
als Zie l einer Gesellschaft und damit des Lebens anzusehen ist, d,h. 
Fragen der politischen Meinungsbildung und Machtausflbung. 





In den letzten Jahren ist dies in der Bundesrepublik Deutschland 
allgemein und in der Raumforschung im speziellen haufig flbersehen 
worden, wurden doch detaillierte Vorstellungen flber die Verdichtungs-
rSume entwickelt, die Probleme der landlichen oder besser periphe-
ren Raume eher randlich und auf Strukturbeschreibungen begrenzt, 
behandelt. Dies findet in der Entwicklung der Wirtschaft unseres Lan-
des eine durchaus verstandliche Erklarung, bot es sich aus Grflnden 
einzelwirtschaftlicher Rentabilitat doch an, die durch betriebliche Kon-
zentration und FUhlungsvorteile gegebenen Chancen auszuschfipfen. Die 
Wachstumseuphorie der 60-er und teilweise noch der 70-er Jahre 
liess jeden kritischen Einwand gegen diese Entwicklung schnell ver-
stummen. So wurde die Gefahr von Mehrkosten einer zu grossen Ver-
dichtung ebenso fibersehen wie die Sogwirkung der als attraktiv he-
rausgestellten Grossstadte und die dadurch verursachte Entleerung 
der landlichen Raume mit dem Problem der "sozialen Erosion". 

Welche Rolle spielt dabei die regionale Entwicklungspolitik? 

2. Entwicklung der Regionalpolitik fflr periphere Raume - Staatliches 
Handeln zur Beeinflussung regionalwirtschaftlicher Strukturen 

Fflr die weitere Diskussion des Themas sind vorweg zu den beiden 
Grundbegriffen, der Entwicklungspolitik und den peripheren Raumen 
einige Bemerkungen zu machen. Ausgehend von der Existenz regio- -
naler Unterschiede in der Soz-ial- und Wirtschaftsstruktur der Bundes
republik Deutschland war die Regionalpolitik oder regionale Wirt-
schaftspolitik darauf angelegt, diese Unterschiede aufgrund des Ziels 
gleichwertiger Lebensbedingungen abzubauen oder zumindest abzu-
schwachen. Mit dem differenziert entwickelten Instrument der Gemein-
schaftsaufgabe " Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" wur-
de seit 1970 versucht, an die frflheren Phasen der regionalen Wirt-
schaftspolitik anzuschliessen, an die Ausweisung der Notstands- und 
Sanierungsgebiete in den 50-er Jahren und deren Erweiterung durch 
die Bundesausbauorte bzw. -gebiete. War hier schon der Wandel aus 
dem Notstands- zum F5rderaspekt deutlich geworden, so zeigte die 
Reaktion der Beschaftigtenlage in den Rezessionsjahren 1966/67 je
doch, dass notwendigerweise ein Konzept der regionalen Aktionspro-
gramme als Erganzung herangezogen werden musste. In den 70-er 
Jahren wurde dann dieses Instrument, wachsende Wirtschaft und ak-
tives Unternehmerverhalten im Bereich von Erweiterungsinvestitionen 
als Grundlage nehmend, raumwissenschaftlich von der neoklassischen 
Gleichgewichtstheorie ausgehend, in vielfaltiger Weise ausgebaut und 
verfeinert. Nun, nachdem sich spatestens seit Ende der 70-er Jahre 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen doch wesentlich verandert ha
ben und im Bereich der bflrgernahen und der wirtschaftsnahen Infra-





struktur sowie auch den Arbeitsplatzen beachtliche Erfolge erzielt wur-
den, hingewiesen sei nur etwa auf den dadurch geschaffenen hohen Be-
satz mit Hallenbadern im ostlichen Oberfranken, wo alle 15 km ein neues 
Angebot entstanden ist, und deren beliebige Erweiterung nicht sinnvoll 
erscheint, taucht zunehmend die Frage nach einer Modifizierung der bi-
sherigen FSrderpolitik auf. 

Dazu trftgt auch die inzwischen gewandelte Betrachtung des Stadt-Land-
VerhaTtnisses und damit der landlichen Raume bei . Diese Diskussionen 
ergaben u.a. , dass der Begriff des landlichen Raumes eine Ftille zum 
Tei l h8chst unterschiedlicher demographischer, sozialer und okonomi-
scher Gegebenheiten einschliesst. Diese in den meisten Raumordnungs-
programmen als Restdefinr.ion gegentiber den Verdichtungsraumen ab-
gegrenzten Gebiete konnen am Rande dieser Verdichtungsraume liegen 
oder aber weit von ihnen entfernt sein, in ihnen kann Land- und Forst-
wirtschaft, Industrie und Gevverbe oder auch Fremdenverkehr vorher-
rschendes Element der Wirtschaftsstruktur sein, alles in allem sind es 
keinesfalls einheitliche Gebietskategorien ftir eine regionale Wirtschafts-
politik. 

Durch die mit dem Begriff landlicher Raum auftretenden Probleme der 
Abgrenzung wird deshalb in der neueren raumwissenschaftlichen Litera
tur vielfach versucht, einen neuen Ansatz tiber den Begriff und die in-
haltliche Ausgestaltung des peripheren Raumes zu finden. Der Grundge-
danke stammt dabei aus der Beobachtung des horizontalen und auch ver
tikalen Konzentrationsprozesses unserer Wirtschaft. Die dabei sich ze i -
gende Agglomerationsorientierung fiihrt tiber die - wenn auch in den 
letzten Jahren nachlassenden - Abwanderungsbewegungen junger, gut aus-
gebildeter und aktiver Bevolkerungsgruppen aus den landlichen Raumen 
in die Verdichtungsraume, zu einer zunehmenden Betonung sozialer und 
wirtschaftlicher AbhSngigkeitsverhaltnisse der landlichen von den Ver
dichtungsraumen. Als periphere Raume werden dabei jene Gebiete be-
zeichnet, in denen grosse Tei le der Wirtschaft und der Bevolkerung auf
grund aussenorientierter, fremdbestimmter Entwicklung nur noch teil-
weise das soziale, wirtschaftliche und auch kulturelle Leben ihres Rau
mes selbst gestalten. Beispiele dafilr sind industrielle Zweigbetriebe 
mit ausschliesslich Fertigung, Einzelhandels-Grossbetrieben mit ihren 
Zentralen in den Verdichtungsraumen, landwirtschaftliche Bezugs- und 
Absatzgenossenschaften mit ihren GeschSftsleitungen ebenfalls in den 
Wirtschaftszentren oder die im Laufe der letzten 30 Jahre standig fort-
schreitende Uberformung der landlichen Raume durch die Verdichtungs-
gebiete in kultureller Hinsicht mit dem Verlust regionaler Identitat. 
Deshalb wird seit einigen Jahren, insbesondere in Osterreich, teilweise 
in Frankreich, der Schweiz und auch der Bundesrepublik Deutschland 



versucht, flber Ansatze des Regionalismus einerseits oder Konzepte 
der regionalen Selbstverwirklichung bzw. einer selektiven Eigen-
standigkeit, neue Wege der Regionalpolitik zu beschreiten. 

3. Vorschlage zur Modifizierung der bisherigen Regionalpolitik 

Ein wesentliches Problem bisheriger raumordnungspolitischer Z i e l -
formulierungen liegt in dem bislang wenig geklarten Begriff der 
Gleichwertigkeit sowie dem nicht offengelegten Menschenbild, das 
hinter diesen raumordnungspolitischen Leitbildern steht. Demgegen-
Ober wird bei der Modifizierung der Regionalpolitik von der Vor-
stellung ausgegangen, dass die Basis des raumplanerischen Leitbil-
des die peripheren Raume selbst und ihre regionale Selbstverwirk-
lichung sein sollen. Die Selbstverwirklichung, verstanden als Maxi-
me des menschlichen Verhaltens, betrifft die Ziele und Lebensums-
tande der in einer Region lebenden menschlichen Gruppen. Sie kann 
somit nur in engem Zusammenhang mit der jevveiligen "Situation" ( z . 
B . der Einbindung in das jeweilige Normen- und Wertesystem einer 
Gesellschaft unter Berflcksichtigung der regionalen Besonderheiten) 
gesehen werden. Dabei ist zwischen interner und externer Situation 
zu unterscheiden, d. h. der Problembereich der Selbstverwirklichung 
von Regionen umfasst einmal den Selbstbestimmungsprozess und zum 
anderen den auf ihn wirkenden Prozess der Fremdbeeinflussung. 

Das Streben nach Selbstverwirklichung geschieht also in der Ausei-
nandersetzung zwischen diesen beiden Prozessen. 

Um vom Selbstverwirklichungsstreben menschlicher Gruppen auf jenes 
fon Regionen schliessen zu kbnnen, ist es notvvendig, dieses Streben 
als Ergebnis von Diskussionen und Verhandlungen der in einer Region 
lebenden Menschen, der Betroffenen anzusehen. Es ist dabei zu fra-
gen, inwieweit es den einzelnen Gruppen der Region moglich ist, um 
Hinblick auf die gegenseitige Abhangigkeit und Bedingtheit des Handelns 
und im Hinblick auf die ausgleichsbedurftigen Gegensatze, ein Streben 
nach Selbstverwirklichung zu realisieren. Im Zusammenhang damit 
kčnnen beispielhaft folgende Forderungen aufgestellt werden: 

- FSrderung des Potentials fflr Selbstkontrolle und Gestaltung, d. h. 
wachsende Fahigkeit der Eigenkontrolle 

- St&rkung der Entwicklungsm6glichkeit und -fahigkeit eigener regio
naler Identitat 

- Mehrung der Entscheidungsm6glichkeit und -fahigkeit flber die 
Nutzung regionaler Ressourcen 



- Forderung der Entwicklungsm6glichkeit und -fahigkeit an regionale 
Verhalthisse angepasster sog. sanfter Technologien 

- Beteiligung der in der jeweiligen Region lebenden menschlichen Gruppen 
an den die Region betreffenden Prozessen (Aktivierung und AufklSrung) 

- Verbesserung der LeistungsfShigkeit des Verwaltungsapparates in den 
einzelnen Regionen ( z . B . durch Dezentralisierung). 

Vor allem ist es notwendig, im Gegensatz zu der bislang bestehenden 
8konomischen Orientierung der Regionalpolitik auch den Komplex der so-
zialen Beziehungen und der kulturellen Verflechtungen starker zu betonen. 
Die Entscheidung tiber die Zukunft einer Region solite in erster Linie von 
den davon Betroffenen gefallt werden, was auch bedeutet, dass im Be
reich der Informations-, der Medien- und der Imagepolitik ftir und in 
peripheren Raumen noch erheblich Nachholbedarf besteht. 

Nur wenn es gelingt, die Interessen der verschiedenen Personengruppen 
der peripheren Raume zu bu deln und zu einer gemeinsamen Sprach- und 
Aktionsgruppe zusammenzufflhren, besteht vielleicht die Chance einer 
veranderten Einstellung und Politik fflr periphere Raume. 
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RAZVOJNA POLITIKA ZA OBROBNA OBMOČJA - OPREDELITEV RE
GIONALNE ODVISNOSTI IN REGIONALNE SAMOUPRAVNE ORGANIZI
RANOSTI 

Zadnja leta se problemom perifernih območij, vsaj v Z R Nemčiji in na 
področju geografije, posveča vse manj pozornosti. Poudarja in razisku
je se predvsem vprašanja, povezana s koncentracijo prebivalstva, pozab
lja pa na izvor tega prebivalstvenega toka, ki prazni podeželska območ
ja, podvržena t . i . "socialni e roz i j i " . 

_ Pomembno vlogo pri usmerjanju prebivalstvenih gibanj ima regionalna 
razvojna politika. Avtor predlaga modifikacijo dosedanje regionalne poli
tike na ta način, da bi že pri opredeljevanju problemov izhajali iz pro
storsko ureditvenih modelov, ki jih ponujajo periferna območja. Razvoj 
naj bi temeljil na regionalni samobitnosti. Samobitnost, kot maksima 
razvoja, izhaja iz dane situacije (prisotnost socialnih skupin v prostoru), 
se plemeniti znotraj in od zunaj, obenem pa vpliva na odnose v regiji 
ter izven nje. 1 

Težnja k samobitnosti je rezultanta dolgodobnega procesa, v katerem se 
postopoma oblikujejo medsebojni odnosi vseh udeleženih regij (perifernih 
in centralnih). Periferna območja naj za uresničevanje nadregionalnega 
razvojnega koncepta postavijo na primer, naslednje pogoje: 

- udeležbo vseh socialnih skupin prebivalcev pri oblikovanju programov, 
ki se bodo v regiji uresničevali, 

- izboljšanje uprave in izobraževanje za potrebe moderne družbe, 
- večkratno upoštevanje odločitev, sprejetih v perifernih območjih, 
- razvijanje modernih proizvodnih in obdelovalnih tehnologij tudi na nji

hovem območju itd. 



Predvsem pa je nujno preusmeriti miselnost, ki vidi le materialno plat 
družbenega razvoja, na kompleks socialnih odnosov ter kulturne sood
visnosti in sodelovanja. Odločitev o razvoju naj sprejmejo Dredvsem ti
sti, ki se jih ta razvoj t iče! To pa tudi pomeni veliko dela pii '»menja-
vi informacij, v medijski politiki in načrtovanju "imagea" določenega ob
močja. Le če bo uspelo združiti interese posameznih socialnih skupin 
znotraj perifernih območij, se lahko nadejamo uspeha v koncipiranju no
ve , spremenjene razvojne politike. 





DIE BERUFSNOT JUGENDLICHER IM PERIPHEREN RAUM 
ALS GEGENSTAND REGIONALPOLITISCHER UBERLEGUNGEN 
- EINE ANALYSE A M BEISPIEL NORDBAYERNS 
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PROBLEM ZAPOSLOVANJA MLADIH V OBROBNIH OBMOČJIH KOT 
PREDMET RAZMIŠLJANJA O SPREMEMBI REGIONALNIH RAZVOJNIH 
SHEM - NA PRIMERU SEVERNE BAVARSKE 

Regionalna politika naj bi težila k odpravljanju regionalnih razlik, ki se 
kažejo v negativnem razvoju prebivalstva, neugodni infrastrukturi, po
manjkanju ustreznih delovnih mest in v pogojih izobraževanja. V razpra
vi so predlagani ukrepi za odpravo razvojnih razlik. 
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YOUNG PEOPLE E M P L O Y M E N T P ROB LE MS IN PERIPHERE ARE A S -
EXAMPLES OF NORTHERN BAVARIA 

The regional policv should tend to dispatch regional differences which 
are shown as negative population development, inconvenient infrastructu-
re, lack of corresponding working places and educational conditions. 
The discussion suggest measures to dispatch development differences. 

1. Problemstellung 

Die Chancen einer Realisierung von alternativen Strategien einer re
gionalen Regionalpolitik werden daran gemessen, inwieweit diese 
einen Beitrag zur Lfisung der weitreichenden gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Probleme der Bundesrepublik Deutschland leisten 
konnen. Geht man da von aus, dass Regionalpolitik auf einen Abbau 
regionaler DisparitSten abzielt bzw. die Gleichwertigkeit von Lebens-
und Arbeitsbedingungen * zur Norm erhoben hat, so mflssen aus der 
Sicht der peripheren Raume zumindest folgende Themenkreise ein-
gehender diskutiert werden: 



- das Problem der negativen Bev81kerungsbewegung in vielen Tei lbe-
reichen des peripheren Raumes und damit zusammenhangend 

- das Problem der Errichtung und Auslastung von Infrastrukturein-
richtungen 

- ausserdem das Problem der ArbeitsmSglichkeiten sowie 

- der Themenkreis der Bildungschancen in diesen Raumen. 

Der Artikel wird sich mit den beiden zuletzt genannten Problemaspek-
ten beschaftigen. Das Beispiel der beruflichen Grundbildung wurde des-
halb gewahlt, weil in den letzten Jahren durch bildungspolitische 
Massnahmen vor allem der Bereich der Allgemeinbildung (Realschule, 
Gjrmnasie, Universitaten) eine starke Forderung und daraus resultie-
rend einen entsprechenden Kapazitatsausbau erfahren hat, wahrend die 
berufliche Bildung - obwohl deren Einrichtungen sehr viel weniger zen-
tralisiert und daher als Innovationszentren fur eine Entwicklung peri
pherer Raume besser geeignet sind - seit jeher das Stiefkind vieler 
Bildungspolitiker behandelt wurde. 

An dieser Stelle miissen einige Bemerkungen zum Aufbau und zur Struk
tur der beruflichen Grundbildung in der Bundesrepublik Deutschland ge-
macht werden. 2 Die berufliche Ausbildung findet im sogenannten dualen 
Svstem statt und dauert in der Regel drei Jahre. Die betriebliche Un-
terweisung wird dabei von Unternehmen oder wie z . B . im Handvverk 
von Uberbetrieblichen Ausbildungsstfitten Ubernommen, vvahrend der 
berufsbildende Unterricht in Berufsschulen unter staatlicher Aufsicht 
stattfindet. Der berufliche Unterricht erfolgt je nach angestrebtem Be-
ruf an einem Tag pro Woche oder in Form der Blockbeschulung, also 
mehrere Wochen hintereinander ein- oder zweimal pro Jahr. Aufgrund 
dieser Konstruktion ist es notwendig, dass die Jugendlichen, die in der 
Regel zwischen 15 und 18 Jahre alt sind, zusammen mit ihren eltern 
und dem Lehrherrn einen Ausbildungsvertrag schliessen. Das beudetet, 
dass eine qualifizierte Ausbildung im beruflichen Bereich davon abhangig 
ist, dass genfigend Lehrstellen von seiten der Wirtschaftsunternehmen 
bzw. des Staates und der Gemeinden bereitgehalten werden mussen, um 
den Ausbildungsbedarf zu decken. Aufgrund besonders geburtenstarker 
JahrgSnge und einer anhaltenden okonomischen Rezession ist in den 
letzten Jahren ein Ausgleich zvvischen Ausbildungsangebot und -nachfra-
ge in der Bundesrepublik Deutschland sehr schvvierig geworden. Zur 
Charakterisierung dieses Phanomens wird von manchen Verbanden der 
Begriff der "Berufsnot 1 '^ gebraucht. 

Zum Gegenstand regionalwissenschaftlicher Uberlegungen wird dieser 
Problemkreis dann, wenn die entwicklungspsychologische und padagogi-
sche Seite4 eingehend berticksichtigt wird . Der Jugendliche im Alter 





von 15 bis 18 Jahren befindet sich auf dem Weg des Erwachsen-
werdens; er entwickelt erste Vorstellungen von seinem Leben in einer 
Welt der Ervvachsenen. In dieser Umbruchsphase ist er stark auf die 
Rucksprachem6glichkeit mit seinen Eltern angewiesen. Daraus folgt, 
dass der Ausbildungsplatz so gewahlt werden solite, dass eine tagli-
che Rtlckkehr in das Elternhaus mSglich ist . Demnach ist es notwen-
dig, die Versorgung mit Ausbildungsplatzen auf der Ebene von Mittel-
bereichen ( z . B . auf der Ebene von Arbeitsmarktregionen nach Klem-
mer) in ausreichendem Masse sicherzustellen. 

Aufgabe der Regionalforschung und -politik ist es hier, regionale Ver -
sorgungsltlcken zu ermitteln und Massnahmen vorzuschlagen, wie diese 
beseitigt werden kOnnen. Beides soli ftir das regionale Beispiel Nord-
bavern im folgenden vorgetragen werden. 

2. Zur regionalen Versorgung mit Ausbildungsplatzen in Nordbavern 

Die Ermittlung von regionalen Versorgungsltlcken soli in zwei Stufen 
erfolgen; die quantitative Analvse stellt zunachst die Ausbildungsnach-
frage dem -angebot gegentiber, wahrend in der qualitativen Analyse 
Defizite in ausgewahlten Berufsbereichen aufgezeigt werden sollen. 
Die Karte 1 gibt einen ersten Uberblick uber die Lehrstellenbilanz in 
den Arbeitsamtsbezirken des Landesarbeitsamtes Nordbayern zwischen 
1975/76 und 1981/82.5 Danach wurden dem Landesarbeitsamt im 
Schuljahr 1975/76 20 818 und 1981/82 36 417 Berufsausbildungsstellen 
gemeldet. Diesem Lehrstellenangebot stand 1975/76 ein Bedarf von 
41 102 und 1981/82 von 41 440 jugendlichen Bewerbern gegentiber. 
Dies bedeutet, dass, ungeachtet des Berufsbereichs, 1975/76 nur jeder 
zweite Bewerber mit einer Lehrstelle rechnen konnte, vvShrend 1981/ 
82 etwa nur 10 % auf eine Lehrstelle verzichten mussten. Auch regi
onal kommt die Verringerung der Ausbildungsplatzdefizite deutlich 
zum Ausdruck. WShrend die Versorgungsltlcken pro Arbeitsamtsbezirk 
bis zum Jahr 1978/79 oft mehr als 1000 Stellen ausmachte, trat in 
den Jahren danach eine wesentliche Besserung ein. Erst im Jahr 
1981/82 haben die Stellendefizite wieder zugenommen. 

Von dem Problem besonders betroffen sind die Raume Ašchaffenburg, 
Coburg, Bamberg, Schwandorf und ganz besonders Schweinfurt. Gera-
de hier betrug das Defizit an Ausbildungsstellen mit Ausnahme der 
Jahre 1978/79 und 1979/80 immer mehr als 1000. Auf der anderen 
Seite zeigen die Arbeitsmarkte Ntlrnberg und zum Te i l Hof mit Aus
nahme der ersten drei Jahre positive Lehrstellenbilanzen. 





Die problematische Situation hinsichtlich der beruflichen Ausbildungssi-
tuation im Bereich von Schweinfurt, Aschaffenburg und zum Tei l Schwan-
dorf zeigt auch die Karte 2. Hier wurde versucht, ftir die Jahre 1981/82 
die Zahl der Absolventen des Berufsgrundschuljahres an der Gesamtzahl 
der SchulabgSnger regional gegentiberzustellen. Das Berufsgrundschul-
jahr wurde Ende der siebziger Jahre eingerichtet, um jenen Schulab-
gangern eine berufsvorbereitende Ausbildung zu gewShren, die keine 
Lehrstelle gefunden haben. Damit kann die Inanspruchnahme des Be
rufsgrundschuljahres als lndex fflr Lehrstellendefizite angewandt werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die berufliche Ausbil-
dungssituation in den peripheren Regionen (besonders der Raum Schwein-
furt/Hassfurt/Bad Neustadt a.d. Saale und Bad Kissingen) zum Tei l gra-
vierend ist, wahrend das Verdichtungszentrum Ntirnberg/Fflrth/Erlangen 
eine sehr viel positivere Lehrstellenbilanz aufweist. Die einseitige Orien-
tierung auf nur wenige, hinsichtlich der Mitarbeiter zahl stagnierende 
Betriebe mit hohen Anteilen angelernter ArbeitskrSfte, die geringe Aus-
pragung des tertiSren Bereichs in den peripheren Regionen Nordbaverns 
und damit die geringe Anzahl von Lehrstellen im Handels- und Dienst-
leistungsbereich, die zunehmende Konzentration der industriellen Produk-
tion sowie daraus folgend die geringe Bereitschaft, ausserhalb der Zen-
tralvervvaltungen ein breitgefachertes Angebot an Ausbildrungspiatzen be-
reitzuhalten sowie das Auftreten besonders geburtenstarker JahrgSnge 
sind die wahrscheinlichen Grtinde fflr diese problematische Situation. 

Diese Probleme werden durch die Einbeziehung qualitativer Faktoren 
zum Tei l noch verschSrft. Die allgemeine Hinwendung vieler Jugendli-
cher zu Organisations-, Verwaltungs- und Bflroberufen sowie zu solchen 
der KOrperpflege und des gesundheitlichen Sektors wirkt sich in Nord-
bayern insofern als besonders gravierend aus, als mSgliche Arbeitgeber 
hier im Vergleich zu Stidbavern unterreprSsentiert sind (vg l . Abb. 1, 
unten rechts). Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Berufs-
gruppen, die bei Jugendlichen in Nordbayern wenig gefragt sind; dazu 
zShlen die Bau- und Baunebenberufe ebenso wie die ErnShrungsberufe 
sowie eines Grossteils der Metallberufe. In diesen Bereichen tibersteigt 
das Angebot seit Jahren die Nachfrage oft um einige 1000 Stellen (vg l . 
Abb. 1) .6 Insgesamt leisten diese Berufsgruppen einen relativ geringen 
Beitrag zu den insgesamt 1983 durchschnittlich etwa 20 000 arbeitslosen 
Jugendlichen im Zustfindigkeitsbereich des Landesarbeitsamtes Nord-
bayern, so dass die Ubernahme in ein Beschaftigungsverhaltnis nach 
Abschluss der Lehre in diesen Bereichen weitgehend gesichert is t . 



Abb-t Die EntwicVlung dee lehrstellenancebots und der -nachfrage 
in den ArbeltEamtebezirken des LandeBarbelteamtes Fordbavern 
von 1975/76 b i B 1981/82 (auspewahlte Berufsbereiche) 
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3. Regionalpolitische Konsequenzen 

Lassen Sie mich zum Abschluss meines Referates noch einige Vor-
schlage zur LOsung des Problems formulieren! 

Eine auf regionale Selbstverwirklichung ausgerichtete Politik muss 
versuchen, das Problembewusstsein in jenen Regionen besonders zu 
f8rdern, in denen die aufgezeigten Probleme besonders schwerwiegend 
sind. 

Ptir die Raume Aschaffenburg, Schweinfurt, Bamberg, Schvvandorf 
sowie Ansbach/Weissenburg schlage ich folgende Massnahmen vor : 

- GrtSndung einer Informations- und Beratungsorganisation zur F5r-
derung des Problembewusstseins im Zusammenhang mit der beruf-
lichen Bildung; 

- Grflndung einer AusbildungsstellenbSrse mit regionalem Einzugsbe-
reich und regionaler Entscheidungshoheit bei einer eigenen Finanz-
ausstattung und schliesslich; 

- Grtindung eines Berufsbildungszentrums im Raum Hassfurt, um jene 
Jugendliche, die keine Lehrstelle haben, eine ihren FShigkeiten 
entsprechende Ausbildung zu gewahren. 
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PROBLEM ZAPOSLOVANJA MLADIH V OBROBNIH OBMOČJIH KOT 
PREDMET RAZMIŠLJANJA O SPREMEMBI REGIONALNIH RAZVOJ
NIH SHEM - NA PRIMERU SEVERNE BAVARSKE 

Regionalna politika bi naj težila k odpravljanju regionalnih disparitet, 
oziroma bi morala ustvarjati pogoje, ki bi vsem omogočali kolikor to
liko enake življenjske in delovne pogoje. Ob tem se v perifernih območ
jih pojavljajo nekateri problemi, predvsem negativni prebivalstveni sal
do, izgradnja in raba infrastrukturnih naprav, možnosti dela in pogoji 
izobraževanja. Članek poizkuša povezati vse omenjene elemente, izho
dišče pa je izobraževalni sistem. 

V želji ohraniti prebivalstvo v perifernih območjih bo najbrž nujno tako 
organizirati sistem šolanja, vsaj na nižji in srednji stopnji, da se bodo 
otroci dnevno vračali na dom staršev. L e ob njihovi pomoči lahko "vzlju
bijo" domačo regijo in se pripravijo na zaposlitev v tem območju. V 
praksi to velja na nižji stopnji, na srednji pa ne. 

Študija za severno Bavarsko je želela opredeliti ponudbo in povpraševa
nje po srednješolskem izobraževanju. Deficit srednjih izobraževalnih 
ustanov je v izrazito perifernih območjih, medtem ko so območja Nflrn-
berga in Hofa izkazovala njihov presežek. Še večja so ta nasprotja pri 
poklicnem izobraževanju. Ker je to vezano neposredno na delovno orga
nizacijo, ostajajo obsolventi iz perifernih območij nezaposleni. Za pro
f i l , za katerega se izobražujejo v domači regi j i , ni delovnih mest, 
dnevna migracija v podjetje, ki je omogočilo izobraževanje, pa bi bila 
predolga. 

Razvojna politika, ki bi temeljila na konceptu regionalne samobitnosti, 
bi morala predvsem za območja Aschaffenburga, Schweinfurta, Bamber-
ga, Schwandorfa in Ansbach/Weissenburga predlagati naslednje ukrepe: 

- ustanovitev informacijskega in svetovalnega urada za usmerjanje po
klicnega izobraževanja, 

- ustanovitev borze izobraževalnih ustanov določenih regij in • 

- ustanovitev centra poklicnega izobraževanja na območju Hassfurta. 





DIE ROLLE VON AUTOBAHNEN ALS RAUMORDNUNGSPOLITISCHE 
MASSNAHME FUR DEN PERIPHEREN RAUM 

Claudia Radenz * 
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VLOGA AVTOCESTNE MREŽE V PROSTORSKIH NAČRTIH OBROBNIH 
OBMOČIJ 

Izgradnja infrastrukture v obrobnih območjih je v veliki meri usmerjena 
v izgradnjo avtocest. Avtor predvsem prikazuje negativne posledice, med 
katerimi prednjači depopulacija. 
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THE I M P A C T OF HIGHWAYNETS IN REGIONAL PLANS OF PERIPHERAL 
ARE AS 

Regional infrastructure of peripheral zones bases on a proper sistem of 
highways. The autor discusses mostly negativ impacts of transregional 
highways and among them specialy depopulation. 

1. Problemstellung 

Die raumstrukturelle Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 
ist, wie in anderen hochentwickelten IndustrielSndern auch, durch re
gionale Disparitaten gepragt. Eine Voraussetzung ftir den Abbau die
ser wirtschafts- und gesellschaftspolitisch unerwunschten Disparitaten 
ist nach tibereinstimmender Ansicht von Theorie und Praxis die ge-
zielte Verbesserung der Standortbedingungen in den strukturschwachen 
Raumen, d. h. die Aufhebung regionaler Standortnachteile. In diesem 
Zusammenhang wird in den F8rdermassnahmen, wie etwa regionale 
Wirtschaftsf6rderung, Zonenrandffirderung usw., dem Instrument der 
Infrastrukturinvestition ein hoher Stellenwert beigemessen. Eine be-
sondere Impulsfunktion ftir das regionale Wirtschaftswachstum er-
vvartet man dabei von Investitionen in der Verkehrinfrastruktur, ins-
besondere von der Anbindung schwach strukturierter Raume an das 
interregionale Fernstrassennetz. 



2. Autobahnplanung im Wandel der Planungsphilosophien und der gesell-
schaftlichen Werte 

Diese Erwartungen flber die Funktion des Fernstrassenbaus spiegeln 
dabei sehr gut den Wandel der Planungsphilosophien wider. In den 
50-er Jahren stand zunachst das Z ie l , Verbindungen zwischen den 
wirtschaftlichen Zentren zu schaffen, im Vordergrund. Diese Agglo-
merationsorientierung, die nicht nur in der Verkehrsplanung, sondern 
in nahezu sSmtlichen Politikbereichen bis heute vorherrschend ist, 
iorderte auch durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur die Ver-
dichtungsraume immer mehr, wahrend die peripheren Raume benach-
teiligt wurden. Seit Mitte der 60-er Jahre, als wegen der damals 
gflnstigeren Lohn- /Gehaltssituation und der Erweiterungsm5glichkeiten 
eine erhebliche Anzahl von Industriebetrieben ganz oder teilweise in 
den peripheren Raum verlagert wurde, kam es verstarkt zum Bau 
bzw. der Planung von Autobahnen zwischen diesen Gebieten und den 
VerdichtungsrSumen. Seit dieser Zeit gewannen raumordnerische bzw. 
regionalpolitische Kriterien an Bedeutung (Gleichwertigkeit der L e -
bensbedingungen, gleichwertige Kommunikations- und Mobilitatschancen 
usw.) und der rein verkehrswirtschaftliche Aspekt (Bedarfsdeckungs-
prinzip) trat bei der Argumentation fflr einen Autobahnbau in periphe
ren Raumen zumindest teilweise zurflck. 

Wahrend der Zeit des Wirtschaftswachstums bestanden bei der Planung 
und Durchfflhrung von Autobahninvestitionen keinerlei Zweifel an der 
wachstums- und strukturverbessernden Wirkung (z . B . neue Arbeits-
piatze) dieses regionalpolitischen Instruments. Die Bedeutung des 
Strassenbaus fflr das gesamtwirtschaftliche und das regionale VVachstum 
wurde aus der Vermutung abgeleitet, dass von neuen oder wesentlich 
verbesserteri Strassenverbindungen dauerhafte Entwicklungsimpulse aus-
gehen wurden. 

Seit einiger Zeit mehren sich infolge finanzieller Restriktionen, ve-
randerter Energiesituation (Olkrise), starkerem Bewusstwerden der 
verschlechterten Umweltbedingungen und insgesamt eines Wertewan-
dels in der Gesellschaft (Umweltbewusstsein, stSrkere Mitbestimmungs-
forderungen, Regionalismusbestrebungen, kleinraumigere Vorstellungen 
usw.) die kritischen Stimmen gegen Massnahmen im Bereich der 
Grossinfrastruktur und fflhren damit auch zu einer Sensiblisierung der 
BevOlkerung beim Bau bzw. der Planung von Autobahnen. Die Kritik 
wird dabei nicht nur von 6kologischer Seite geaussert, die sich gegen 
den hohen FlSchenverbrauch, die Lfirm- und Abgasbelastungen, die 
hohe Streusalzintensitat im Winter sowie gegen Schadigungen der T ie r -
und Pflanzenwelt wendet. Neben diesen Argumenten spielen auch an-



gesichts der ungtinstigen wirtschaftlichen Situation die enormen f i -
nanziellen Aufwendungen ftir eine Autobahn (durchschnittlich ca. 8 Mio . 
DM pro kni) eine Rolle. Auch kritische Ausserungen von VVissenschaft-
lern tiber die Raumwirksamkeit von Autobahnen tragen dazu bei, dass 
die Eraffnung eines neuen Autobahnabschnittes nicht mehr uneinge-
schrankt als politischer Erfolg verbucht werden kann. So werden zu-
nehmend die arbeitsplatzschaffenden Effekte beim Bau und wahrend 
der Betriebsphase einer Autobahn angezweifelt sowie die Hoffnungen 
auf Neuansiedlung von Industriebetrieben, die insgesamt gerade in 
peripheren Regionen nur noch sehr selten vorkommt. 

3. Die Bedeutung von Fernstrassen ftir die regionale Wirtschaft und die 
BevSlkerung 

Trotz der verstarkten Kritik seit Mitte der 70-er Jahre erhofft sich 
immer noch ein Grossteil der Politiker eine LSsung der Probleme-
des peripheren Raumes durch grossinfrastrukturelle Massnahmen wie 
den Autobahnbau. Diese Hoffnung beruht auf den in der Vergangenheit 
- unter vSllig anderen Rahmenbedingungen - vermuteten und damals 
auch teilweise festgestellten positiven Skonomischen Wirkungen einer 
Fernstrasse (wie Neuansiedlung von Betrieben, Verbesserung der 
Erreichbarkeit und des Images von Fremdenverkehrsgebieten, Schaffung 
neuer Arbeitspiatze, Ausdehnung des Absatzgebietes, Senkung der 
Transportkosten u sw . ) . 

Meiner Meinung nach werden bei der Argumentation zu wenig die 
Wirkungen auf die regionsansSssige Bevdlkerung, d. h. soziale Aspekte, 
berticksichtigt. Sicher kann man auch die These aufstellen, dass der 
Bau einer Autobahn im wesentlichen Vorteile ftir die Bevfilkerung 
bringt, wie etwa ktlrzere Pendlerwege und bessere Erreichbarkeit von 
Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen ausserhalb der Region. Die 
wenigen Untersuchungen tiber diese sozialen und psvchologischen Wir -
kungen weisen jedoch eher auf negative Aspekte hin. So ist das durch 
einen Autobahnbau oft erst erm5glichte bzw. erleichterte Pendeln 
haufig nur eine Vorstufe ftir einen spateren Wohnortwechsel in einem 
Verdichtungsraum, die den Bev81kerungsverlust der peripheren Rfiume 
noch verstarkt. 

Auch der zunSchst als positiv zu beurteilenden Verbesserung der 
Erreichbarkeit von Einkaufsm8glichkeiten (mit einem grfisseren An
gebot und gtlnstigeren Preisen) steht der Verlust von Kaufkraft in der 
peripheren Region gegentlber. Verstfirkt wird dieser Effekt noch durch 
die Ansiedlung von grossen Einkaufszentren an verkehrsgtlnstigen 
Standorten, wodurch unter Umstanden die Geschafte im landlichen 



Raum verdrSngt werden, was sich dann wiederum negativ auf den nichi-
motorisierten Tei l der Bevolkerung (wie Hausfrauen, altere Leute) aus-
wirkt. Weiterhin hat der Bau einer Autobahn auch Auswirkungen auf die 
Wohnortqualitat und die Siedlungsstruktur. Neben der Lufiverunreinigung 
und der Larmbelastigung durch die Kraftfahrzeuge kann der Bau auch 
zu einer Zerschneidung von Siedlungseinheiten ftihren, was den Informa-
tionsaustausch und die sozialen Kontakte erschwert. 

Nicht unerwahnt bleiben soli andererseits, dass es in einem Bereich 
ganz eindeutig nur positive Effekte einer Autobahn sowohl ftir die Be
volkerung als auch ftir die gesamte Volkswirtschaft gibt, den Aspekt 
der Verkehrssicherheit. Es lasst sich statistisch nachweisen, dass 
Autobahnen wegen ihrer verkehrs- und bautechnischen Gestaltung (get-
rennte Fahrtrichtungen, Standstreifen, kreuzungsfrei usw.) einen erhebli 
chen Beitrag zur Verringerung der Unfallhfiufigkeit leisten. 

So liegt in der Bundesrepublik der Anteil der Unfalle auf Autobahnen an 
den gesamten Strassenverkehrsunfallen (mit Personenschaden) nur bei 
4 %, obwohl hier etwa ein Viertel aller Fahrleistungen (KFZ/km) erb-
racht wird . Dies soli jedoch nicht heissen, dass man mit diesem Argu
ment der verbesserten Verkehrssicherheit jeglichen Autobahnbau auch 
in peripheren und damit in der Regel verkehrsschwachen Gebieten recht 
fertigen kann, da haufig der Ausbau von bestehenden Strassen oder 
Ortsumgehungen einen ahnlich positiven Effekt bezflglich der Verkehrs
sicherheit erzielen, jedoch ohne den enormen finanziellen Aufwand und 
die einschneidenden negativen Wirkungen auf Natur und Landschaft. 

Die Betonung der sozialen Auswirkungen einer Autobahn erscheint nicht 
zuletzt im Sinne einer regionalen Regionalpolitik sehr wichtig, kOnnte 
dadurch die Kommunikation der verschiedenen und bislang nicht mitein-
ander verbundenen, ja haufig sich sogar bekampfenden Personengruppen 
im peripheren Raum erheblich verbessert werden. 

Abschliessend mOchte ich erwahnen, dass trotz der Kritik an dieser re-
gionalpolitischen Massnahme und dem Aufzeigen vorwiegend negativer 
Effekte durchaus nicht jede Autobahnplanung bzw. -bau abgelehnt werden 
soli , da es trotz des heute im gesamten Bundesgebiet erreichten rela-
tiv guten Ausbauzustandes der Bundesfernstrassen noch eine Reihe von 
Gebieten gibt, die bisher nur unzureichend an das uberregionale Fern-
strassennetz angeschlossen sind. Dies sind keineswegs nur rein agra-
risch gepragte Regionen, sondern - wie etwa Oberfranken - auch hoch-
industrialisierte Gebiete mit vielfaltigen tiberregionalen bzw. internati-
onalen Kontakten, die jedoch aufgrund der mangelhaften Verkehrser-
schliessung erheblich beeintrSchtigt werden. Zwar ist das Verkehrsauf-
kommen hier vergleichsweise gering, doch spielt dabei auch die Frage 



eine Rolle, inwieweit durch derartige staatliche Massnahmen ein Beitrag 
zu einer St&rkung des Regionalbewusstseins der BevSlkerung geleistet 
werden kann. 

VIX3GA AVTOCESTNE MREŽE V PROSTORSKIH NAČRTIH OBROBNIH 
OBMOČIJ 

Med posameznimi območji ZR Nemčije so občutne razlike v doseženi 
stopnji družbenoekonomskega razvoja. Zaradi tega se v posameznih manj 
razvitih območjih uveljavljajo različne regionalne subvencije, ki se po
gosto uporabljajo za vzpodbuditev infrastrukturnih naložb. Posebno ve l i 
ko si periferna območja obetajo od investicij v prometno infrastrukturo, 
posebno tako, ki bi slabše razvita območja povezala z medregionalnim 
cestnim omrežjem. 

Medtem, ko glede izgradnje avtocestnega omrežja v času gospodarske 
prosperitete ni bilo dilem, so v zadnjem času vedno bolj glasne pripom
be na račun filozofije avtocestne izgradnje. Avtor članka se zoperstavlja 
neutemeljeni in iz aspekta višje razvitih regij načrtovani izgradnji avto
cest, ki bi vodile čez periferna območja. Tezo utemeljuje s številnimi 
dokazi. 

Res se da dokazati, da avtoceste zboljšujejo kvaliteto življenja s tem, 
da skrajšujejo pota na delo oziroma rekreacijska območja in trgovsko 
infrastrukturo približujejo vsemu prebivalstvu. Vendar se je v preteklo
sti pokazalo, da je delovna migracija neredko korak h kasnejši prese
l i tv i . Ker se z naselitvijo veletrgovin na pomembnih križiščih zmanjšu
je pomen lokalnih trgovin, te propadajo, hkrati odmira prebivalstvo in 
lokalna trgovska infrastruktura. Omeniti pa je treba, da pripomorejo 
avtoceste k občutnejšemu izboljšanju prometne varnosti. Vendar se da 
prometno varnost v perifernih območjih izboljšati tudi z manj dragimi, 
predvsem pa ekološko manj vprašljivimi projekti (mestne obvoznice, 
hitre ceste . . . ) 

Doslej so avtoceste gradili prvenstveno z namenom povezati osrednja 
industrijska, upravna in urbana območja. Prihodnost pa zahteva planira
nje tudi takih avtocest, ki agrarnih in perifernih regij ne bodo le preč
kale, temveč aktivno vključile. 
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KONCEPT ENDOGENEGA REGIONALNEGA RAZVOJA TURIZMA V OB
ROBNIH OBMOČJIH - PRIMERI IZ FRANKOVSKEGA SREDOGORJA 

Prikazani so prostorski elementi turistične infrastrukture z vsemi sprem
ljajočimi problemi, ki zavirajo hitrejši razvoj turizma. Podani so pred
logi za ukrepe v zvezi s tem. 
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ENDOGENOUS REGIONAL DEVELOPMENT CONCEPT OF TOURISM IN 
PERIPHERAL ZONES - EXAMPLES F ROM NORTHERN BAVARIA 

Space elements of tourists infrastructure with aH accompanving problems 
which hinder faster tourism development. Given suggestions for measures 
are Connected to that. 

1. EinftJhrung und FragesteUungen 

Im Rahmen der Analvse der AbhSngigkeitsstrukturen zwischen Zentren 
und peripheren RSumen im touristischen Bereich geht es zunachst um 
zwei grundsatzliche FragesteUungen: 

1) Welche ausserregionalen Einflussfaktoren spielen fflr die Fremden
verkehrs entwicklung in den Regionen Oberfrankens eine Rolle? 

2) Bestehen zwischen ausserregionalen Einflusskraften und innerregi-
onalen InteressentrSgern GegensStze oder Konflikte? 

Es handelt sich also nicht nur um die Beantwortung der Frage, wel-
cher tourismuspolitische Entscheidungs- und Handlungs- spielraum auf 
regionaler Ebene gegeben ist, sondern auch um das Problem der 



Ubernahme von Planungsentwurfen und - ideen von ausserhalb. Die 
Analvse der einseitigen Interaktionsbeziehungen zvvischen den wirt-
schaftlichen Zentren (d. h. den touristischen Quellgebieten) und den 
peripheren Raumen konzentriert sich dabei vor allem auf die Vorgabe 
fremdenverkehrspolitischer Ziele , auf die zentrale Festlegung und Ver-
teilung finanzieller Mittel sowie auf die M6glichkeiten der Steuerung 
und Lenkung von Prozessen im Bereich des Fremdenverkehrs. 

2. Die fremdenverkehrsstrukturelle Situation in Oberfranken - ein Uber-
blick 

Zur weiteren Diskussion bedarf es zunachst eines Uberblicks Ober 
die fremdenverkehrsstrukturelle Situation in Oberfranken, nicht zuletzt 
um den Stellenwert des Fremdenverkehrs zu verdeutlichen. 

Ansatzpunkte dafur bieten 

- die Zahl der Ubernachtungen, 

- der Anteil der Zahl der Betten in konzessionierten und privaten 
' Beherbergungsbetrieben, 

- die Fremdenverkehrsintensitat. 

Danach entfielen im Jahr 1982 ca. 3,1 M i o . Ubernachtungen auf die 
drei wichtigsten Fremdenverkehrsgebiete Frankenwald, Fichtelgebirge 
und Fr&nkische Schweiz (im Vergleich dazu: Gesamtbayern ca. 73 Mio . 
Ubernachtungen). Was die kommunale Verteilung betrifft, so weisen 
einige wenige Gemeinden zwischen 140.000 und 250.000 Ubernachtungen, 
die Mehrzahl jedoch zwischen 30.000 und 140.000 Ubernachtungen auf 
(vgl . Karte 1). Dies bedeutet, dass die Zahl der Ubernachtungen pro 
Gemeinde in Oberfranken im Vergleich zu den Fremdenverkehrszentren 
in Oberbavern oder im Allgau als bescheiden anzusehen ist. Eine 
durchaus vergleichbare Tendenz spiegelt sich in den Werten der Frem
denverkehrsintensitat wider, wobei die hOchste Fremdenverkehrsinten
sitat in den Gemeinden Bad Steben, Bischofsgrtin und Bad Alexanders-
bad zu beobachten ist (vgl . Karte 2 ) . 

Die dritte Informationsgrundlage stellt das Verhaltnis des Anteils der 
Betten in Privatquartieren zu den Betten in gewerblichen Betriben dar. 
In Oberfranken lasst sich dabei immer noch ein starker Anteil der 
Privatquartiere verzeichnen, so insbesondere in der Frankischen 
Schweiz und im Fichtelgebirge (vgl . Karte 3 ) . 









Diese Werte geben nicht nur einen Hinweis auf die Frage der Exi-
stenz ausserregionalen Kapitals - Privatquartiere werden i . d. R. von 
der ortsansassigen BevOlkerung im Nebenervverb betrieben - sondern 
vor allem auch auf den touristischen Entwicklungsstand einer Region. 

Es wird damit deutlich, dass Oberfranken ein nicht unwichtiges Frem-
denverkehrsgebiet, doch relativ gesehen von nicht allzu gravierender 
Bedeutung ist. Der Tourismus kann somit als ein Wirtschaftsfaktor 
innerhalb der altindustrialisierten Region Oberfranken angesehen werden. 

3. Analvse der Dependenzstrukturen im Bereich des Tourismus in pe
ripheren Raumen 

Das Problem der Analvse der Dependenzstrukturen zwischen Zentren 
auf der einen und peripheren Raumen auf der anderen Seite wird 
insbesondere in drei Bereichen evident: 

1) dem organisatorisch-institutionellen Bereich, 
2) dem siedlungsstrukturellen Bereich, 
3) dem Bereich der Kapitalstrukturen. 

Das Problem der zentrenorientierten Institutionalisierung als einer 
der Hauptfaktoren der Abhangigkeit peripherer Raume von den Zentren 
lasst sich im Bereich des Fremdenverkehrs in Oberfranken auf der 
Ebene der staatlich-administrativen Organisationsstruktur, aber auch 
im kommunalen und privatwirtschaftlichen Bereich (VerbSnde und 
Reiseveranstalter) nachvollziehen. So weist etwa der Bereich der 
staatlichen Institutionen der Fremdenverkehrspolitik und - planung in 
der Region eine starke personelle und informelle Abhangigkeit auf. 
Diese wird vor allem darin deutlich, dass in den entsprechenden 
Programmen auf Bundes- und Landerebene keine Aussagen flber eine 
eigenstandige, selbstbestimmte Regionalentwicklung zu erkennen ist 
und bei der Analvse regionaler Plane erst ansatzweise regionale Be-
wusstseinsstrukturen zu beobachten sind. Was die Zielvorgaben 
betrifft, so erfolgt auf regionaler Ebene, aufgrund mangelnder kon-
zeptioneller Vorstellungen auch keine regionale Eigenarten berttcks-
ichtigende Leitbildformulierung. DemgegeniJber werden vielmehr die 
Ziele und Instrumente einer zentrenorientierten Regionalpolitik von 
der Landes- auf die regionale Ebene tibertragen. 

Diese zentrenorientierte Grundhaltung der regionalen Institutionen 
spiegelt sich auch in der Einschatzung der Steuerungsm6glichkeiten 
von Fremdenverkehrsprozessen in der Region wider, erscheinen diese 



doch lediglich flber die Vergabe von FSrdermitteln mSglich. Die regio
nalen Instanzen stellen somit hSufig nur eine Verteilungsstelle der fi-
nanziellen Mittel dar, jedoch die Entscheidung flber Ar t , H6he und Ver
gabe der Mittel bleibt den Institutionen auf Landesebene flberlassen. 

Fflr eine der elementaren Voraussetzungen der endogenen Regionalent-
wicklung, namlich dem Abbau vertikaler Interaktionsstrukturen lasst 
sich somit festhalten, dass regionale Institutionen des Staates die regi
onalen Interessen und Eigenarten kaum berflcksichtigen. Es besteht 
vielmehr ein Interessensgegensatz zwischen ausserregionalem Anspruchs-
niveau und innerregionaler touristischer Angebotsstruktur. 

Ansatze von Uberformungstendenzen im siedlungsstrukturellen Bereich 
ergeben sich vor allem bei den Freizeitwohnsitzen sowie den Ferien-
dOrfern, besteht doch in beiden Planungsbereichen nicht nur die Gefahr 
einer regionalen Uberfremdung durch ausserregionales Kapital, sondern 
auch die Gefahr eines VerdrSngungsprozesses einheimischer Bevfilke-
rungsgruppen bei der Verfflgbarkeit von Grund und Boden zur baulichen 
Nutzung. Wahrend bei den Freizeitwohnsitzen bislang in Oberfranken 
nur in begrenztem Umfang Probleme auftreten, ergeben sich bei den 
FeriendOrfern und Freizeitzentren aufgrund von sieben anstehenden Pro
jekten erste Probleme. In Oberfranken ist damit ein in anderen Frem-
denverkehrsrSumen bereits Ende der 60-er Jahre bzw. Anfang der 70-er 
Jahre abgelaufener Prozess der Neugrtindung von Feriend6rfern und 
-zentren zu beobachten, der vor allem im Zonenrandgebiet von regional-
politischen F6rderm6glichkeiten (Gemeinschaftsaufgabe zur F6rderung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur, Sonderabschreibungen) fflr BautrS-
gergesellschaften und Investoren begflnstigt wurde. 

Da auch fflr diesen Planungsbereich seitens der regionalen Institutionen 
konzeptionelle Uberlegungen weitgehend fehlen, sind fflr die Ferienddrfer 
die Richtlinien des Bundes und der Lander von Bedeutung. Diese laufen 
im Sinne einer Dezentralisierung des Fremdenverkehrs auf eine Ansied-
lung von Feriendorfern in strukturschvvachen, jedoch vom Fremdenver-
kehr bereits gepragten Raumen (mittelgebirge und periphere Raume) 
hinaus. Problematisch erscheint dabei, dass die einzelne Gemeinde unter 
den Interessen der meist ausserregionalen Bautragergesellschaften mehr 
oder minder zum ausschliesslichen Wollzugsorgan wird. 

Zieht man nun als dritten Bereich die Diskussion ausserregionaler Ein-
flussfaktoren das Gaststatten- und Beherbergungsgewerbe in Oberfranken 
heran, so ist die strukturelle Situation in diesem Bereich vor allem von 
folgenden Kriterien gepragt: 

- die Mehrzahl der Be triebe des Gaststatten- und Beherbergungsge-
werbes sind Eigentttmerbetriebe; 



- die Zahl der Grossbetriebe und ausserregionalen Hotelkettenbetriebe 
ist gering; 

- Oberfranken weist eine kleinbetriebliche Struktur im Caststatten-
und Beherbergungsgewerbe auf (20 - 50 Betten); 

- das Betriebe- und Grundkapital ist jedoch bei .der Mehrzahl der 
Betriebe ausserregionaler Herkunft und 

- Hauptprobleme sind das fehlende qualifizierte Arbeitskraftepotential 
sovvie Fragen der Liquditat und Rentabilitat. 

Es lasst sich feststellen, dass gerade im GaststStten- und Beherber-
gungsgewerbe kaum regionale EigenstSndigkeiten zu beobachten sind. 
Dem Aufbau endogener Potentiale in diesem Bereich steht sowohl der 
F8rderungsmodus staatlicher Institutionen entgegen, als auch die In-
vestitionsbereitschaft der Betriebsinhaber. 

4. Konzeptionelle AnsStze und Massnahmen zum Aufbau endogener Stra-
tegien im Fremdenverkehr Oberfrankens 

Ftir die Diskussion der Realisierungschancen der Konzeption einer en-
dogenen Regionalentwicklung des Tourismus ergeben sich folgende re
gional- und fremdenverkehrspolitische Forderungen: 

1) Aufbau einer Institution ftlr Grundlagenforschung im regionalen Be
reich, die regionalbezogene Aussagen innerhalb des bislang wenig 
differenzierten Ziel - und Massnahmensystems auf Landesebene er-
mSglicht. 

2) Prflfung der tatsachlich vorhandenen Vorteilswerte einer weiteren 
touristischen Entwicklung in quantitativer Hinsicht und Berucksichti-
gung des -okonomischen Stellenwertes. 

3) Dezentralisierung staatlicher Institutionen im Bereich der Fremden-
verkehrsplanung und Aufbau einer regionalorientierten Fremdenver-
kehrspolitik durch regionale Organisationen. Die Fremdenverkehrs-
planung muss dabei als regionalpolitische Aufgabe begriffen werden, 
die nicht ausschliesslich Okonomische und infrastrukturelle Faktoren, 
sondern auch soziale Fragen einbezieht. 

4) Entwurf von Planungsleitbildern fflr innerregionale Problembereiche 
unter besonderer Berudksichtigung von Steuerungsinstrumenten. 



5) Bildung regionaler Kooperationsgemeinschaften zum Zweck der Aufga-
benteilung bei Planung und Errichtung von Infrastrukturmassnahmen 
(Grossprojekte) und bei der Durchfflhrung von Marketingmassnahmen. 

6) VerstSrkung der Btirgerbeteiligung an touristischen Entscheindungs-
prozessen, insbesondere im Bereich der zukflnftigen Entwicklungs-
richtung des Fremdenverkehrs (vgl . Abb. 1) . 
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kraji, v katerih zabeležijo trideset do stoštiridesettisoč nočitev. Največ, 
okrog 250.000, jih ustvarijo v občinah Bad Steben, Bischofsgrun in Bad 
Alexandersbad. Ponudba kapacitet je v dokajšnji meri Se v domačih ro
kah, vendar po obsegu v poprečju skromna (20 - 50 postelj) . Transna-
cionalnih hotelskih verig ne poznajo. Izrazitejši je le vdor počitniških 
hišic (lastniki so pretežno iz Berlina) in turističnih vasi, ki so jih po
stavile večje nemške turistične agencije. Prevladuje ponudba privatnih 
turističnih sob. 

Območje si (še) ni ustvarilo lastnega turističnega "imagea": reklamira
nje in ponudba v katalogih nemških turističnih agencij je stereotipna in 
ne izpostavlja območja glede lastne samobitnosti. V tem pogledu je tudi 
lokalno trženje pretežno enolično, orientirano multiregionalno, ki ga 
poznamo kot splošno uspešnega. Korak k samobitnosti ukrepanja pa pred
stavljajo pred kratkim obujene počitniške vasi, zgrajene na robu obrav
navanega območja in v celoti finansirane po lastni, intraregionalni inici
ativi . 

Glede na politično, večkratno izražene težnje po samobitnem turističnem 
razvoju bi bilo v bodoče potrebno: 

1. izoblikovati institucijo, ki bi skrbela za temeljne raziskave in regio
nalno-specifične spremljajoče dejavnike, ki turizem v regij i omogo
čajo; 

2. opredeliti dejanske potrebe po nadaljnjem širjenju kapacitet ter izra
bo obstoječih in predvidenih vrednotiti skozi očala ekonomije; 

3. decentralizirati trženje turizma (za omenjeno regijo) in ustanoviti 
lastno marketinško organizacijo, ki v turizmu ne bi videla le aspek-
ta gospodarnosti, ampak tudi regionalnega razvoja; 

4. izdelati modele turističnega razvoja; 

5. ustanoviti regionalna kooperativna združenja, ki bi skrbela za koor
dinacijo pri izgradnji večjih turističnih naprav in objektov in ki bi 
skrbela za trženje, ter 

6. okrepiti odločanje občanov pri opredeljevanju bodočega turističnega 
razvoja. 
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PODROČJU NARODNE OBRAMBE 

Članek govori o pozitivnih predvsem gospodarskih in o negativnih pred
vsem prebivalstvenih ter drugih posledicah obrambne funkcije v obrob
nih območjih ter vpliv tega na razvoj manj razvitih območij. 
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THE POSSIBILITIES OF STATE POLICY DE CENTRA LIS ATION ON THE 
FIELD OF NATIONAL DEFENCE 

The item deals with positive - above ali economic and negative - above 
ali populational and other consequences of defence function in peripheral 
zones and their influence on less developed zones. 

Eingebunden in das Konzept einer regionalen Regionalpolitik ist der Tei l 
aspekt der Dezentralisierung staatlicher Einrichtungen. Innerhalb dieser 
Massnahmen habe ich mich mit den Moglichkeiten und den Grenzen im 
Bereich der Landesverteidigung beschaftigt, die ich Ihnen skizzieren 
mSchte. 

Zur Problematik der Dezentralisierung militSrischer Einrichtungen 

Sie werden mit Recht skeptisch sein und sich fragen, ob es denn rea-
listisch sei, gerade diesen staatlichen Bereich in derartige Dezentra-
lisierungsflberlegungen einzubeziehen, geht es doch im Falle der Landes 
verteidigung - und dies gilt wohl auch ftlr Ihr Land - in erster Linie 
um die GewShrleistung der nationalen Sicherheit, in unserem Land dar-
Cberhinaus um die Erftillung supranationaler, bilndnispolitischer Inte-



ressen, und nicht etwa um die Belange von Teilregionen des Gesamts-
taates, so berechtigt deren Anliegen im einzelnen auch sein mOgen. 

Stehen sich also hier im Grunde nicht - ich will nicht sagen zwei vOllig 
kontrare - aber doch unterschiedlich gelagerte Interessensfelder mit 
ganz spezifischen Aufgaben und Zielen gegentiber: Auf der einen Seite 
die Gewahrleistung der Sicherheit des Gesamtstaates, die erst die Vo-
raussetzungen fur alle anderen Bemtlhungen innerhalb eines Staates, z . 
B. auch um den Ausgleich regionaler Disparitaten schafft - und auf der 
anderen Seite das spezifische Interesse einer Region, das den Gesamtstaat 
zwar nicht negiert, aber mit seiner kleinraumigen und auf die Entwick-
lung endogener Potentiale abzielenden Denkweise die regionale Kompo
nente doch bevmsst und nachhaltig betont. 

Hinzu kommt, dass wir, wenn wir von Dezentralisierung sprechen, nicht 
nur eine blosse Dekonzentration von Einrichtungen und Mitteln meinen, 
etwa in der Art vieler Zweigbetriebe, die ohne eigene Entscheidungsbe-
fugnisse ausgestattet, eine hohe Konjunkturempfindlichkeit aufweisen und 
ftlr eine Region deshalb kaum einen dauerhaften Entwicklungsimpuls dar-
stellen, sondern die Abhangigkeit von den Entscheidungszentren, die v ie l -
fach mit den Verdichtungsraumen identisch sind, eher noch erh5hen. 

Wir gehen dagegen bei dem Ansatz einer regionalen Regionalpolitik davon 
aus, dass die Bemtlhungen um eine Stfirkung strukturschwacher Regionen 
nur dann erfolgreich sein kOnnen, wenn damit gleichzeitig auch eine De
zentralisierung von Entscheidungsstrukturen verbunden ist, da eine regi
onale Regionalpolitik nur dann durchsetzbar ist, wenn fur eine Region 
bedeutsame Entscheidungen auch in der Region selbst gefallt werden kOn-
nen. 

Bei unserem Verstandnis von Dezentralisierung ergeben sich somit, an-
gewandt auf den Bereich der Landesverteidigung Probleme in zweierlei 
Hinsicht: 

zum einen aufgrund des spezifischen Charakters dieser staatlichen Auf-
gabe und zum anderen aber auch aus regionalpolitischer Sicht, bedeutet 
doch Dezentralisierung ftir die profitierende Region ein Mehr an Ent-
scheidungsbefugnis und damit letztlich auch an Macht und ftlr andere Re
gionen dagegen m6glicherweise den Verlust an Gewicht und Einfluss. 

Nach diesen allgemeinen Ausftlhrungen zur Problemstellung lassen Sie 
mich nun zu den raumwirksamen Aspekten der Landesverteidigung 
kommen, um sodann auf den Zusammenhang zwischen Landesverteidigung 
und Raumplanung einzugehen und dabei MOglichkeiten und Grenzen des 
Einsatzes der Landesverteidigung als Instrument der Raumplanung zu dis
ku tieren. 



Raumwirksame Aspekte der Landesverteidigung 

Als Raumwirksamkeit der Landesverteidigung sollen hier ali diejenigen 
Auswirkurgen verstanden werden, die entweder direkt durch eine mil i -
tarische Flachenbeanspruchung gegeben sind - denken Sie hier etwa nur 
an Kasernengel&nde, Ubungsflachen, Flugplatze usw. - oder indirekt in 
Form regionalčkonomischer Effekte, bedingt durch Ausgaben im Zusammen
hang mit der Landesverteidigung in einer Region auftreten. Nicht zu ver-
gessen sind dabei auch die Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt 
etwa durch die Vergabe von Auftrfigen an die Wirtschaft oder aber auch 
durch das direkte Auftreten der Bundeswehr als zivi ler Arbeitgeber. 

Im Gegensatz zu dem FlSchenanspruch des Mili tars, der nahezu von allen 
betroffenen Regionen als nachteilig empfunden wird, werden die regional-
okonomischen und strukturpolitischen Effekte die von der Landesvertei
digung ausgehen, meist als Positivum herausgestellt, erhofft man sich 
doch von der Dislozierung nr .litarischer Standorte positive Auswirkungen 
auf die regionale Wirtschaft und eine Verbesserung der regionalen und 
črtlichen Infrastrukturausstattung. 

Um dies zu konkretisieren, mOchte ich Ihnen am Beispiel des Garnisons-
standortes Bayreuth aufzeigen, welche Auswirkungen damit im einzelnen 
verbunden sind. 

Beginnen mOchte ich dabei mit den Auswirkungen auf den regionalen A r 
beitsmarkt. Hier ergab unsere Untersuchung, dass im Bereich des Gar-
nisonsstandortes Bayreuth allein rd. 580 Zivilbedienstete beschaftigt sind 
und das MilitSr damit einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Stadt 
Oberhaupt ist. Wichtig ist dabei auch, dass nahezu die Halfte dieser z i -
vilen Arbeitsplatze mit Frauen besetzt ist, hat es doch gerade diese Be-
vOlkerungsgruppe in landlichen Gebieten besonders schwer, einen Arbeits-
platz zu finden. 

Beztiglich der regionalOkonomischen Wirksamkeit der Personalausgaben, 
die mit rd. 64 M i o . DM im Jahr 1980 den jeweils grfissten Anteil an 
den Gesamtetats der Garnisonen ausmachten, kann davon ausgegangen 
werden, dass rd. ein Drittel, dies entsprich etwa 28 Mio . DM dieser 
Ausgaben, im Nahbereich der Garnisonen verblieben. Von den dabei 
mittels einer Umfrage unter den GarnisonsangehOrigen erfassten priva
ten Konsumausgaben in H8he von rd. 27 Mio . DM entfielen ca. 60 % 
auf den Einzelhandel, rd. 30 % auf das Ortliche GaststSttengewerbe und 
cca. 10 % auf ertliche Tankstellen und das Kfz-Handwerk. Im Gaststat-
tengewerbe waren es dabei insbesondere die in Bayreuth stationierten 
US-Soldaten, die einen entscheidenden Anteil ausmachten. 



Als ein weiterer regional5konomisch wichtiger Bereich sind schliesslich 
die dezentralen Beschaffungen anzusehen. So wurden allein fflr die Bun-
desvvehr-Garnison in Bayreuth bei einem Ausgabevolumen von rd. 6,5 
Mio . DM im Jahr 1979 fur Verpflegung, Bauunterhalt, Bewirtschaftung 
eine 80 %ige Beteiligung der Ortlichen und regionalen Wirtschaft er-
mittelt. 

Als GrOnde ftir das relativ gtinstige Abschneiden der ansSssigen Wirt-
schaft sind sowohl im Falle der Konsumausgaben wie auch bei den de
zentralen Beschaffungen die ZentralitSt Bavreuths zu nennen. 

Bayreuth verfflgt offensichtlich iiber eine hinreichende vvirtschaftliche Ka-
pazitat, um die im Zusammenhang mit den Garnisonen auftretenden Be-
darfe zu decken. Auch wirkt s.ich hier offensichtlich das Fehlen eines 
hOherrangigen Zentrums, etwa in der Gr6ssenordnung Mflnchens, positiv 
auf die Beteiligung der ansassigen Wirtschaft aus. 

Bei allen wirtschaftlichen Vorteilen fflr Bayreuth muss jedoch auch der 
erhebliche Flachenbedarf der Garnisonen in Rechnung gestellt werden, 
sind doch mit insgesamt rd. 560 ha flber 8 % des gesamten Stadtgebi-
etes unter militarischer Nutzung. Dies entspricht etwa der vierfachen 
Fiache aller Park- und Grflnflachen der Stadt. 

Da es fflr die Beurteilung der Auswirkungen einer Garnison auf eine 
Stadt oder eine Region letztlich nicht genflgt, allein die okonomischen 
Effekte und die Flachenanspruche zu ermitteln, wurden zusStzlich Fra
gen der sozialen Integration von Garnisonsangehorigen in die Gemeinde 
untersucht. Wie die Untersuchung ergab, besteht dazu kein einheitliches 
Bild. Es zeigte sich namlich, dass Wehrpflichtige und in den Kasernen 
untergebrachte Soldaten kaum in die Gemeinde integriert sind, wahrend 
Soldaten, die ausserhalb der Kasernen wohnen, weitgehend in die Gemein-
schaft der Standortgemeinde eingebunden sind. 

Was die US-Soldaten betrifft, so kommt hier zu der Isolation der Ka-
serne noch die fremde Sprache und auch die nur kurze Verweildauer 
am Standort hinzu, die e;ne Einbindung in die Stadt erschvveren. 

Geht man nach den vorliegenden Ergebnissen davon aus, dass Einrich
tungen und Mittel der Landesverteidigung gegebenenfalls unter bestimmten 
Voraussetzungen dazu beitragen konnen, auch landesplanerische Zie le zu 
verfolgen, so stellt sich die Frage, inwieweit von seiten der Landes-
planung Einflussmoglichkeiten oder gar ein Mitspracherecht bestehen, 
wenn es etwa um die Lozierung militarischer Einrichtungen geht. Damit 
aber ist unmittelbar das VerhSltnis zwischen Raumplanung und militari
scher Fachplanung angesprochen. 



Zum Verhaltnis Raumplanung und militarische Fachplanung 

Die rechtlichen Grundlagen, die das Verhaltnis von Raumplanung und mi
litarischer Fachplanung bestimmen, sind durch das Bundesraumordnungs-
gesetz und dessen Konkretisierung in den Landesentwicklungsprogrammen 
und -plSnen der Lander auf der einen Seite - und den militarischen Fach-
planungsgesetzen auf der anderen Seite gegeben. 

So ist zum Bereich der Verteidigung im Landesentwicklungsprogramm 
Bavern beispielsweise u. a. ausgesagt, dass die Belange der Verteidi
gung und der sonstigen Belande der Raumordnung sorgfaltig gegeneinan-
der und untereinander abzuwagen sind. Weiterhin heisst es auch, dass 
Truppenunterktinfte m6glichst nur in geeigneten Zentralen Orten, in Ge
bieten errichtet werden sollen, deren Struktur zur Verbesserung der L e -
bensbedingungen gestarkt werden soli . 

Von den militarischen Fachplanungsgesetzen sind es insbesondere das 
Landbeschaffungsgesetz und das Schutzbereichsgesetz, die ftlr die Raum
ordnung bedeutsam sind, regeln diese Gesetze doch alle Massnahmen im 
Zusammenhang mit der Deckung des Landbedarfs und der Einschrankung 
von Grundsttlcksnutzungen bei Vorhaben der Landesverteidigung, 

Als Gesetze, die raumbedeutsam sind, enthalten sie sog. Raumordnungs-
klauseln, d. h. die Vorgabe, dass bei ihrer Anwendung ein AnhOrungs-
verfahren durchzuftlhren ist, bei dem die Trager Offentlicher Belange 
hierzu Stellung nehmen konnen. Damit ist es ftir die Landesplanung mčg-
lich, tlber die Raumordnungsklauseln in den entsprechenden Fachplanungs
gesetzen an der militarischen Fachplanung formell beteiligt zu werden. 

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass rechtlich gesehen mi
litarische Einrichtungen mit sicherheitspolitischen Begrtlndungen auch 
gegen den Widerstand der Raumplanung errichtet werden k6nnen. Dies 
bedeutet aber gleichzeitig, dass dem Einsatz der Landesverteidigung als 
Instrument der Landesplanung dort Grenzen gesetzt sind, wo es um das 
Primat sicherheitspolitischer Interessen geht. Damit ist die haufig ges-
tellte Forderung, Verteidigungsvorhaben als Instrument der Landespla
nung einzusetzen, im Sinne einer gezielten Raumordnungspolitik, sicher-
lich Oberspitzt und wohl auch unrealistisch. Dies Sndert jedoch nichts 
daran, dass Massnahmen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der 
Landesverteidigung aus landesplanerischer Sicht optimal loziert werden 
sollten, soweit dies fachplanerische Uberlegungen zulassen. Hinzu kommt, 
dass in unserem Land zwar de jure die M8glichkeit besteht, militarische 
Vorhaben mit sicherheitspolitischen Argumenten durchzusetzen, die Rea-
litat jedoch durchwegs so aussieht, dass die Verfugbarkeit von Grund 



und Boden heute, etwa bei der Lozierung militSrischer Standorte, die 
entscheidende Rolle spielt und militarische Gesichtspunkte vielfach zu-
rticktreten mtissen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss noch eine 
Bemerkung anfflgen. Solite bei Ihnen durch meinen Vortrag der Eindruck 
entstanden sein, dass hier auf dem Umweg tiber eine Starkung der regi
onalen Wirtschaft und des regionalen Arbeitsmarktes eine Forsierung 
militarischer Einrichtungen angestrebt wird, so m6chte ich diesen Ein
druck gerne korrigieren. Meine Uberzeugung ist, dass es mit Sicherheit 
ntitzlichere Bereiche gabe, die enormen Mittel, die jShrlich ftir Vertei-
digung ausgegeben werden, anzulegen. Ich bin jedoch auch der Meinung, 
dass man unter den gegebenen Voraussetzungen bemtiht sein solite, die 
Mittel der Verteidigung so einzusetzen, dass damit auch ftir andere L e -
bensbereiche positive Effekte erzielt werden k6nnen. 



korrigieren. Meine Uberzeugung ist, dass es mit Sicherheit ntltzlichere 
Bereiche gSbe, die enormen Mittel, die jahrlich ftir Verteidigung aus-
gegeben werden, anzulegen. Ich bin jedoch auch der Meinung, dass man 
unter den gegebenen Voraussetzungen bemtiht sein solite, die Mittel der 
Verteidigung so einzusetzen, dass damit auch ftir andere Lebensbereiche 
positive Effekte erzielt werden kčnnen. 

Abb. 1 Regionaldkonomische liJirksamkeit der Personalausgaben 
von Bundesuiehr, Bundesgrenzschutz und US-Army in Bay-
reuth 
Stand: 1979/80 
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MOŽNOSTI IN MEJE DRŽAVNE POLITIKE DECENTRALIZACIJE 
NA PODROČJU NARODNE OBRAMBE 

Nerealno bi bilo pričakovati, da bi se obrambna politika in njeno načr
tovanje prilagodili potrebam in zahtevam posameznih regionalnih enot v 
ZR Nemčiji . Vendar bi smeli pričakovati, da bo načrtovanje novih voja 
ških objektov slonelo na razvojnih konceptih regije in da bo upoštevalo 
razpoložljive resurse. V tem smislu bi se naj izvršila decentralizacija 
vojaškega načrtovanja. 

Učinek vojaških služnosti na prostor je dvojne narave: neposredno zaje
ma obširne prostore za vojašnice, letališča, vojaške cone . . . . posred
no pa krepi lokalno gospodarstvo. Gre za neposredna naročila (in plači 
la proizvajalcem opreme, hrane, storitvenim dejavnostim ipd.) ali za 
zagotavljanje delovnih mest in potrošnjo vojaškega osebja. Pr imer Bay-
reutha je dovolj ilustrativen. 

Vojaške služnosti zajemajo 8 % mestnega tlorisa, kar je štirikrat več 
od površin mestnih parkov in zelenih površin. Obenem pa zaposlujejo 
iste ustanove 580 prebivalcev mesta. Vojaki porabijo v mestu okrog 28 
milijonov mark, največkrat v trgovini (60 % ) , gostinstvu (30 % ) in obrti . 
Okrog osem desetin proračuna za vzdrževanje garniziona se namenja lo
kalnemu in regionalnemu gospodarstvu (6,5 milijonov mark) . 

V kolikor je obstoj kasarn obremenjujoč za mesto, je njihov ekonomski 
učinek bolj sprejemljiv. V družbenem pogledu pa so vojašnice določena 
socialna nuja: vojaki so neintegrirani z okoljem, v katerem prebivajo, 
pri čemer je ameriškim, ki ne znajo jezika, še huje. 

Osnovo za planiranje vojaških služnosti nudi zvezni zakon. Ta predvide
va njihovo postavitev v takih območjih in centralnih krajih, ki bodo gos 
podarsko sposobne omenjene služnosti integrirati v lastne razvojne kon
cepte. Vendar je potrebno opozoriti, da so nekateri objekti, skladno z 
višjimi interesi narodne obrambe, nastali tudi izven opredeljenih obmo
čij , neintegrirano z regionalnimi dejavniki razvoja. Zdi pa se, da je 
napočil čas, ko ima regionalni interes prednost pred vojaškim. 
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V prikazu raziskovalnega dela Inštituta so izpostavljena področja turizma, 
prebivalstvenega razvoja in suburbanizacije z vsemi spremljajočimi eko
nomskimi in neekonomskimi pojavi. 
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CULTURE-GEOGRAPHtCAL INSTITUTE OF J .W. GOETHE UNIVERSITY 
IN FRANKFURT UPON MAIN - RESEARCH WORK A T THE END OF 

EIGHTIES 

The review of research work of the Institute exposes the spheres of 
tourism population development and sub-urbanisation with ali accompa-
nying economic and non-economic phenomena. 

Vor etwa 10 Jahren konnte ich hier in Ljubljana unsere Uberlegungen 
vortragen, dass eine zeitgemasse Anthropogeographie die Lebensbereiche 
Arbeiten, Wohnen und Freizeit in ihrer gegenseitigen Standortverflechtung 
und -beeinflussung starker als bisher zu bertlcksichtigen habe. 

Das Verhalten des Menschen in seiner aktionsraumlichen Dimension und 
Bestimmung sei durch den Bereich Arbeiten, der wiederum Wohnen und 
Freizeit bestimme, dominiert. Aus diesem Konzept entstanden eine gan-
ze Reihe von Arbeiten, die im wesentlichen in den Rhein-Mainischen 
Forschungen und Materialien publiziert sind und Ihnen auch vorliegen 
(z . B . GATHOF 1981, JURCZEK 1981, HAUSBERG 1982, ROTH 1983). 
An diesem Ansatz hat sich vom generellen Prinzip her nichts geandert: 
aber: die Schwerpunkte sind anders gesetzt worden bzw. werden anders 
zu setzen sein. 

* D r . , Univ.prof . , Institut ftlr Kulturgeographie, Johann Wolfgang Go
ethe Universitat, Frankfurt, Senckenberganlage 36 



Einmal scheint die Arbeitswelt, auch die Arbeitsmoglichkeit, die Identi-
fikation mit (Arbeit(en) im Generationswechsel einen anderen Stellenvvert 
zu erhalten. Von zwei Polen geht diese Entwicklung gleichsam aus: da 
in Zukunft nach bisherigen Auffassungen bzw. Einteilungen nicht mehr 
gentlgend Arbeit fflr jeden zur Verfflgung steht, muss diese noch vor-
handene Arbeit auf alle "gerechter" verteilt werden: die Deutschen Ge-
werkschaften (DGB) vertreten dabei den recht eindimensionalen Stand-
punkt der Arbeitzeitverkflrzung, z. B . von der 38- zu 35-Stundenwoche. 
Im Verhaltnis zu etwa vor 70 Jahren gibt es damit dann nur noch in 
der Hfilfte der Zeit Arbeit wie damals. Die Frage, was geschieht in 
der verbleibenden Halfte, in den flbrigen 35 Stunden, wird z . B . vom 
DGB nicht gesehen und beantwortet. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
h8rt man dazu auffallend wenig - gerade hier wird das Thema "Fre i 
zeit" geradezu tabuisiert. Der letztjShrige Austritt des DGB aus der 
"Deutschen Gesellschaft fflr Freizei t" , die sich besonders mit diesen 
Problemen befasst, ist vielleicht nicht untvpisch in diesem Zusammen
hang. 

Der zweite Ansatzpunkt, der noch recht stark individualistisch gepragt 
ist, richtet sein Verhalten so aus, dass das VerhSltins Arbeiten - Fre i 
zeit aus der Dichotomie gel8st wird, und, so gut es die externen Fak-
toren (Zwange!) ermoglichen, gleitend, d. h., sich verflechtend ineinan-
der Ubergeht. In diese Verflechtung wird auch zunehmend der Bereich 
Wohnen eingebunden; d. h., es wird versucht, im alltaglichen Bereich 
und im Lebenszvklus Arbeitszeit und Nichtarbeitszeit nicht mehr so 
scharf zu trennen, allerdings bisher weitgehend nur auf Individualebene. 
Dies betrifft sowohl den Zeitrvthmus als auch die jeweiligen Standorte 
fflr das jeweilige Verhalten. Bezieht man diese Aussagen auf das frflher 
von mir angewandte Lebensbereichsdreieck mit der Arbeitshierarchie, 
dann hat sich, zumindestbei einer Minderheit der "Opinion-leaders" in-
soweit ein Wandel vollzogen, als wir uns jetzt auf eine Lebensbereichs-
Situation hinbewegen, in der diese Lebensbereiche Arbeiten, Wohnen 
und Freizeit (wieder?) sehr viel starker miteinander zeitlich und raum-

A r b e i t e n 



lich verwoben werden, auch und besonders mental (im handlungsorien-
tierten Denken der Menschen). 

Man kčnnte sich dies als Figur etwa so vorstellen: 

Bis zum gewissen Grad k6nnte man auch von einem vernetzten Svstem 
sprechen. Ich m6chte allerdings betonen, dass diese, menschliches Han-
deln in unserem Gesellschaftssvstem bestimmenden Faktoren sich zwar 
deutlich auf der Individualebene artikulieren und damit auch beginnen, 
raumliche Konfigurationen auszul6sen, aber es ist noch keineswegs gek-
lart, wieweit Standort-EntscheidungstrSger im offentlichen, d. h. staat-
lichen oder kommunalen Bereich und im privatwirtschaftlichen Bereich 
diesen Verhaltens-Wandel erkennen und ihn in ihre Uberlegungen mit 
einbeziehen. 

Sie fragen nun sicher mit Recht, was sollen diese theoretischen Uber
legungen im bezug auf empirische Analvsen, wie steht es mit der Ope-
rationalisierbarkeit, welche Fragestellungen, welche Verfahren gibt es, 
um diese theoretischen Ansatze zu belegen. 

Die hier vorgetragenen Referate, so meine ich, sind ganz gute Beispie-
le ftlr Ansatze zur Operationalierung, auch wenn sie immer nur Mo-
saiksteine dazu beitragen k&nnen. 

Vor jeder weitergehenden Analvse muss immer, soweit mOglich, ver-
sucht werden zu klaren, vor welcher Bev81kerungs-(bev61kerungsgeo-
graphischen) Kulisse sich solche Vorgange abspielen, da die BevSlke-
rungsstrukturen in generativer und sozio-demographischer Struktur und 



nicht zuletzt interregionaler und regionaler Mobilitat Ursache und Er-
gebnisse der skizzierten Verhaltensweisen sind. Ein "elementares" 
Ereignis in dieser Hinsicht greift der Beitrag Schymik auf. 

Die Beitrage von BOrdlein und Kordey beziehen sich auf den Bereich 
Arbeiten und versuchen, Anbieter- und Abnehmerseiten von neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechniken auf nationaler bzw. regionaler 
Ebene zu analysieren. Dabei geht es in unserem Zusammenhang nicht 
zuletzt um die Frage, bewirken diese neuen Techniken in ihrem Angebot 
und vor allem in ihrer Adoption neue Standortstrukturen von Unternehmen 
und Menschen als deren Beschfiftigte und haben sie Einfluss auf raumre-
levante menschliche Zeitbudgets im Sinne der eingangs formulierten Ver-
flechtungen. 

Eine andere Teilfrage versuchen die Beitrage Bross und Scholz zu 18sen, 
die sich dem von uns schon seit langem behandelten und jetzt wieder 
verstarkt aufgegriffenen Problemfeld Innenstadt - Geschaftsstrukturen zu-
wenden, aber nicht mehr nur die Geschaftsstrukturen analysieren, son-
dern unter dem Stichvvort: stadtische AttraktivitSt versuchen, von einer 
anderen Seite Auswirkungen dieser gefinderten Lebenshaltung auch und 
gerade im stadtischen Geschaftsbereich aufzusptiren bzw. nachzuweisen, 
unter welchen Bedingungen Innenstadte bzw. Geschaftszentren Standorte 
der Lebensbereichsverflechtungen sind oder werden. Auch wenn man nicht 
unbedingt der Meinung ist, dass es absolut gut ist, wenn Geschaftszen
tren Zielgebiete oder Zielstandorte von Lebensverbringung oder Lebens-
bereichs-verflechtungen (Arbeiten-Wohnen-Freizeit) werden, ist diese 
Funktion doch nicht von der Hand zu vveisen und muss deshalb in ihrer 
Komplexitfit analysiert werden; d. h. der Ansatz der Geschaftszentren 
- Untersuchungen hat sich vom merkantil-eindimensionalen zum kom-
plexen Mehrbereichsansatz gewandelt. In diese Richtung zielt auch eine 
gerade begonnene Untersuchung von Hofrichter Ober die "Fressgass" 
(Grosse Bockenheimer Strasse) in der Frankfurter Innenstadt, die wohl 
mehr ist als nur gehobene Einkaufsstrasse. 

Auf Grund des vorgestellten theoretischen Konzepts sind daher im A r -
beitsbereich auch Analysen notwendig, wie sie von Berge und Tippelt 
durchgeftihrt werden, die zum einen zum Ziel haben, zu dokumentieren, 
warum wohl nicht zuletzt durch diese neuen Vernetzungen der Lebensbe
reiche einerseits "klassische" Gewerbegebiete "auf der Strecke" bleiben, 
d. h. zu Gewerbeerosionsgebieten werden und wieweit "alternative Betrie
be" in ihren Tatigkeits- und Standortstrukturen eine Antwort auf diesen 
Wandel sein konnen. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang auch, 
auf den Teilbereich Arbeiten bezogen, die Frage, mtlssen hochwertige 
Standorte und -infrastrukturen, auch im weltweiten Vergleich, an bes-
timmten SteUen geschaffen werden, um die Voraussetzung ftir die Flexi-



bilisierung der Lebensbereiche zu ermfiglichen. Diese Frage, konkret 
gewendet, ftihrt am Standort Frankfurt dazu, zu untersuchen, - auf Grund 
welcher Tatigkeiten, ftir die sie auch Infrastruktur ( z . B . Gebaude neuer 
Qualitat), glaubt schaffen zu sollen - , im internationalen Vergleich Vo-
raussetzungen ftir eine neue Verflechtung der Lebensbereiche geschaffen 
werden oder auch nicht; d. h. es sind erste Vortiberlegungen zu Unter-
suchungen im Gange, am Beispiel Frankfurts im internationalen Mass-
stab die Einordnung bzw. Hierarchisierung von Stadtesystemen zu unter
suchen, aber nicht nur nach der Ouantitfit und QualitSt der Tatigkeiten, 
sondern auch und gerade hinsichtlich der Chancen und Mčglichkeiten der 
Menschen in ihrem raumzeitlichen Standortverhalten. Diese Uberlegungen 
ftihren, zusammengefasst, zu einem Ansatz, den ich jtingst als Lebens-
raumforschung bezeichnet habe und in dem ich einen integrativen Ansatz 
der augenblicklichen Anthropogeographie sehe: den Menschen als handelnde 
Einheit zu sehen, der sein raumzeitliches Verhalten (Handeln) von seinem 
Lebensstil - in allen seinen Susseren ZwSngen - bestimmt sein lSsst und 
in seine Lebensgestaltung tibertragt. Besonderes Schwergewicht liegt dabei 
aus geographischer Sicht darauf, ob und wieweit sich der Mensch in sei-
ner rSumlichen Umgebung wohlftihlt, d. h. ob und wieweit er lokale und 
regionale Identitat, lokales und regionales Bewusstsein artikuliert. Diesem 
Fragenkreis ist deshalb auch das n3chste Projekt am regionalen Beispiel 
des hessischen Rieds gewidmet. Artikulieren kann sich Regionalbewusst-
sein natflrlich auch in Unzufriedenheit und kann damit vielleicht sogar 
noch starker zu raumrelevanten Manifestationen ftihren. 

Abschliessend mSchte ich noch einige Bemerkungen zu den Verfahren 
machen, mit denen solche Untersuchungen durchzuftihren sind. Man k8nnte 
die anzuwendenden Verfahren ganzheitliche Zielfindungsverfahren nennen. 
Sie reichen von der Erhebung und statistischen Auswertung soziodemo-
graphischer Daten bis zu phanomenologisch-hermeneutischen Ansatzen. 

Sie kSnnen etwa folgendermassen hierarchisiert werden: 

1. Erhebung von Merkmalsdaten zur Darstellung demographischer und 
sozio-6konomischer Strukturen (Alter , Geschlecht, Wohnsituation, 
teilweise Arbeitssituation, Infrastruktur) 

2. Aktionsraumlicher und zeitgeographischer Ansatz zur Ermittlung von 
Verbringungsorten und -zeiten 

3. Wahrnehmungsgeographischer Ansatz zur Auseinandersetzung mil L e 
bensraum- Einschatzung und -bewusstsein 

4. Ansatze wie Tiefeninterviews, Einzelgesprache, Gruppendiskussionen 
zur Ermittlung des Okonomisch, sozial und kulturell lokalisierbaren 



Beziehungsgefflges und zur Ermittlung von Normen- und Wertsystemen 
zur Standortfindung 

5. Szenarien zur Einschatzung zuktinftiger Lebensraum-Gestaltung. 

Die vorgeschlagenen Verfahren sind durch eine Kombination von sogenann-
ten "harten" und "weichen" Verfahren gekennzeichnet. Sie reichen vom 
Zahlen, Befragen und Auswerten-"Rechnen"- im klassischen empirischen 
Sinn - bis nin zum Fragen, ErzShlen lassen, teilnehmenden Beobachten 
und verstehenden Interpretieren. 

Nur so k8nnen m. E. die raumrelevanten gesellschaftlichen Prozesse 
empirisch angegangen und adaquat analysiert werden. Dies ist aber die 
Voraussetzung, um zu Erkenntnissen dariiber zu kommen, wann und wa-
rum der menschliche Lebensraum seinem/seinen Bewohner(n) Satisfakti-
on bietet, d. h. er sich in ihm vvohlfuhlt. Mit diesem Ansatz kann auch 
verdeutlicht werden, dass diese Satisfaktion als wesentliches Bestimmungs-
spektrum die natflrlichen Einflussfaktoren, die man heute gemeinhin als 
die Skologischen Bedingungen bezeichnet, mit einschliesst. M6chte man 
als Geograph also eine mfiglichst umfassende Analyse des menschlichen 
Lebensraumes hinsichtlich seiner fflr menschliches Handeln geeigneten 
Wohlfahrt unternehmen, dann mflssen auch wieder starker in den empi
rischen Arbeiten anthropogeographische und physischgeographische Ana-
lysen auf dieses eine Ziel hin aufeinander bezogen und miteinander abge-
stimmt werden. 

L i t e r a t u r : 

Gathof, Kurt, 1981: Vergleich rfiumlich-sozialer Strukturen des Wohnens. 
Eine Untersuchung des Verhaltens von Bewohnern kleiner Stadte im 
Einzugsbereich von Ballungsgebieten. Dargestellt am Beispiel von 
Wegberg (Ballungsraum Monchengladbach) und Dietzenbach (Rhein-
Main-Gebiet). • Rhein-Mainische Forschungen Heft 94, Frankfurt 
am Main 

Hausberg, Elke, 1982: Der Kreis Gross-Gerau in seiner Eignung fflr die 
Freiraum-Erholung. Ansatze zur Ermittlung geeigneter Flachen. = 
• Rhein-Mainische Forschungen Heft 96, Frankfurt am Main 

Jurczek, Peter, 1981: SozialrSumliche Wandlungsprozesse in Verdich-
tungsrSumen. Dargestellt am Beispiel "Wohnen" in Frankfurt am 
Main - Bergen-Enkheim. = Rhein-Mainische Forschungen Heft 95, 
Frankfurt am Main 

Roth, Peter, 1983: Suburbanisierung im Wohnbereich der Gemeinde Reid-
stadt, Kreis Gross-Gerau. Eine Analyse der allgemeinen Wandlungs-
prozesse und der Veranderung im Wohnbereich durch den Prozess 
des sozialen Wandels. = Rhein-Mainische Forschungen Heft 97, Frank
furt am Main. 



RAZISKOVALNO DELO INŠTITUTA ZA KULTURNO GEOGRAFIJO UNI
VERZE J . W . GOETHE V FRANKFU RTU NA MAINI OB KONCU OSEM

DESETIH LET 

V preteklosti so raziskave Inštituta izhajale pretežno iz funkcije "delo", 
ki je pogojevalo "bivanje", "prosti čas" i td . . Koncept raziskav pa bo v 
prihodnje moral izvirati drugod. Izkazalo se je namreč, da ima funkci
ja "delo" pri generaciji, ki že danes sooblikuje kulturno pokrajino, dru
gačno vrednost. Dvoje sprememb bo namreč oblikovalo prihodnost: ker 
ne bo dovolj delovnih mest za vsakogar, naj bi se vsaj obstoječa social
no pravičneje delila (težnja sindikatov po zmanjšanju delovnika na 35 te
denskih u r ! ) , - v prihodnje bomo torej delali le polovico toliko časa kot 
pred 70. let i . Kaj narediti s preostalo polovico časa, ki ga označujemo 
s terminom "prosti čas", je dilema, o kateri pa žal še ni veliko govo
ra. Inštitut zastavlja hipotezo, po kateri bi naj delo in prosti čas pri
hodnjih generacij izkazovala neke vrste dihotomijo: prehajala bi eden v 
drugega ter ustrezno, dualistično vplivala na funkcijo bivanja! 

V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri aspekti omenjene hipoteze. So
delavci bodo poizkušali predstaviti, v kakšnem populacijskem in prostor
skem kontekstu se bodo omenjene strukturne spremembe izvrš i l e . Schy- 
mik bo nakazal širše dimenzije prebivalstvenega razvoja, ki bo pogoje
val uresničevanje hipoteze, Bordlein in Kordey poizkušata dognati, v ko
liko bodo nove tehnične pridobitve pogojevale prostorsko razmerje med 
delovnim mestom, bivanjem in območjem rekreacije. Delni aspekt zgo
raj zastavljene hipoteze želita predstaviti tudi Bross in Scholz, ki opo
zarjata na atraktivne predele mest, ki bodo bolj kot doslej sooblikovali 
odločitve o lokaciji bivanja. 

V vseh prispevkih želimo prikazati človeka kot aktivnega sooblikovalca 
prostorskih odnosov. Pr i tem se nam zdi posebno pomembno razmerje 
"prostor-čas" ! Navade družbe in socialne skupine v njej oblikujejo ž i 
vljenjski stil ljudi in izraz kulturne pokrajine. Zato menimo, da bi mo
rale v prihodnje empirične raziskave pogosteje vsebovati antropogeograf-
ske in prostorske fizično-geografske analize, s ciljem, videti človekovo 
delovanje v prostoru kot zakonito harmonično celoto. Seveda je za tak 
raziskovalni pristop potrebno zbrati podatke o demografski in socialno 
ekonomski sestavi prebivalstva, opredeliti gravitacijske in časovno-geo-
grafske determinante, vrednotiti atraktivnost in pomembnost posameznih 
bivalnih okolij ter nameniti razgovorom s centralnimi osebami, skupina
mi in posamezniki (ankete) pomembno mesto v raziskavi. Na osnovi par
cialnih raziskav bo omogočeno opredeliti model oziroma scenarij pro
storskega delovanja človeka in ustreznega načrtovanja za prihodnje gene
racije. 





DIE SUDLICHE ERWEITERUNG DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT 
IN IHREN AUSWIRKUNGEN AUF DIE EUROPAISCHE BEVOLKERUNGS-

STRUKTUR 

Franz Schymik* 

IZVLEČEK UDK 911.3:312.17:341.176 = 30 

ŠIRITEV EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI PROTI JUGU IN S TEM 
POVEZANE SPREMEMBE V SESTAVI PREBIVALSTVA 

Prispevek prikazuje regionalne razlike v gospodarski in zlasti prebival-
stveni sestavi med državami Evropske gospodarske skupnosti. Posebej 
so izpostavljene posledice vključitve Portugalske in Španije ter regional
no-razvojne razlike znotraj teh dveh članic. 

ABSTRACT UDC 911.3:312.17:341.176 = 30 

EU ROPE AN COMMON MARKET SPREADING TOVVARDS SOUTH AND 
CONNECTED TO THAT POPULATION STRUCTURE CHANGES 

The item presents regional differences in economic and especiallv in po-
pulation structure among the countries of European Common Market. 
Particularlv are pointed out the inclusion consequences of Portugal and 
Spain and regional development differences inside these two members of 
ECM. 

1. Die Erweiterung der europaischen Gemeinschaft durch Portugal und 
Spanien 

Am 1. Januar 1986 sind Portugal und Spanien Vollmitglieder der Eu
ropaischen Gemeinschaft geworden. Die Suderweiterung der EG ist zu 
ihrem vorlaufigen Abschluss gekommen. BevSlkerungsmassig ist die 
EG zu einem "BevOlkerungsriesen" angewachsen mit einer Bevčlke-
rungszahl von rund 320 Millionen Menschen, deren Zahl h6her liegt 
als die der UdSSR, USA und Japan (vgl . Tab. 1), wobei aber zukunfts-
massig eher von einer Stagnation der BevoTkerungszahl auszugehen ist 
im Vergleich zu diesen Landern und insbesondere zu den Entwicklungs-
landern. Neben der eher bescheidenen Zahl von rund 10 Millionen 
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Einwohnern von Portugal und dem erheblich h6heren Anteil Spaniens 
mit rund 38 Millionen fallen insbesondere bei diesen beiden Landern 
die zum Durchschnitt und zu den einzelnen Landern der EG relativ 
hohen Geburtenziffern und relativ niedrigen Sterbeziffern auf, die vor 
allem in der Vergangenheit, aber auch in Zukunft (in abgeschw3chter 
Form) zu einer hohen nattirlichen Bev61kerungsentwicklung gefflhrt ha
ben bzw. weiterftihren vverden. 

So sehr die EG bev61kerungsmassig als Block und als grOsste Han-
delsmacht der Welt angesehen wird (vgl . Kommission der europai-
schen Gemeinschaften 1986, 11 f f . ) - insbesondere von aussen zum 
Beispiel durch die USA, die Entwicklungslander - , so wenig ist die 
Einheit von innen her venvirklicht. Zu heterogen sind die Strukturen 
im Inneren und haben sich durch die Stlderweiterung um ein vielfaches 
verstarkt. Wirtschaftsgeographisch bzw. wirtschaftspolitisch hat sich 
- wie schon beim Beitritt Griechenlands - der Charakter der EG 
gendert. In der ursprunglichen Sechsergemeinschaft konnte man noch 
in etwa von einem Bkonomischen Gleichgewicht ausgehen. Angefangen 
mit Irland als strukturschwachem Land kamen jetzt mit Griechenland, 
Portugal und Spanien Lander hinzu, deren Wirtschaftsstrukturen und 
Entwicklungsniveaus sich erheblich von denen der industrialisierten 
Landern unterscheiden. "Mit Spanien und Portugal wurden Lander auf-
genommen, deren Industrialisierungsgrad - trotz der Wachstumsschfl-
be, diebeide Lander in den sechziger Jahren erlebten - auch heute 
noch erheblich unter dem der nSrdlichen EG-Staaten liegt und deren 
Erwerbsstruktur durch einen hohen Anteil von Beschaftigten in der 
Landwirtschaft gekennzeichnet ist" (Mtiller 1986, 3 ) . Durch die Er-
weiterung um Spanien und Portugal wurde das Bruttoinlandsprodukt 
um 8 %, die Bevolkerung jedoch um 18 % vergr8ssert, gleichzeitig 
hat sich die in den wirtschaftlich schwachsten Regionen wohnende Be
volkerung praktisch verdoppelt. Die Zahl der in der Landwirtschaft 
Beschaftigten hat sich um 37 % erh6ht, im Vergleich zu nur 14 % 
fiir die in der Industrie Beschaftigten. Die landwirtschaftliche Produk-
tion stieg um 24 %, dagegen die industrielle kaum mehr als 6 % (vgl . 
Kommission der europaischen Gemeinschaften 1984, 190). Diese Dis-
paritaten drucken sich unter anderem im Lebenstandard und im 
Bruttoinlandsprodukt aus, wobei diese Lander (regionale Ausnahmen 
zum Beispiel in Spanien) mit anderen die "Hinterh6fe im Hause Eu-
ropa"(Neundorfer 1960) darstellen (vgl . Abb. 2 ) . Hier zeigt sich auch, 
dass die Stiderweiterung mit der Aufnahme Griechenlands, Portugals 
und Spaniens eine (geo-) politische Aktion war (im Sinne der Konso-
lidierung des demokratischen und rechtsstaatlichen Svstems in West-
europa) trotz aller Schwierigkeiten und Anforderungen, die insbeson
dere im Sektor der Agrar- und Regionalpolitik zu erwarten sind. Be-
trachtet man die Geschichte der EG, so muss man paradoxerweise 
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feststellen, dass aufgrund nicht vollzogener politischer Integration im 
Rahmen der EWG (der hochstentwickelten Staaten) daffir eine Erwei-
terung um wirtschaftlich weniger entwickelte Lander vorgenommen 
wurde. Ein Umdenken oder eine Flucht nach vorne? 

2. Analyse und Prognose der Bev61kerungsentwicklung in Portugal und 
Spanien 

Regional betrachtet lasst sich fflr Portugal und Spanien die Bevfilke-
rungsentwicklung in "Konzentration" und "Entleerung" kennzeichnen. 
Ausgehend und begleitet von der natflrlichen Bevolkerungsentwicklung 
hat sich diese "regelhafte" Erscheinung (nach H. Lautensach (1964) 
im Sinne des von ihm aufgestellten Geographischen Formemvandels) 
durch umfangreiche Binnenwanderungen, Arbeitsemigrationen und Rflck-
wanderungen raumlich ausgebildet (vgl . im folgenden hierzu Tab. 4 
und Abb. 5, 6, 7 ) . 

P o r t u g a l 

Die BevSlkerung Portugals weist im Zeitraum von 1950-1981 einen 
Anstieg von 8,4 Millionen auf 9,4 Millionen auf, wobei zvvischen 1960 
und 1970 eine Abnahme zu verzeichnen ist, die vor allem durch den 
Hohpunkt der Emigration zu verstehen ist (vgl . Freund 1979, 23 ff.; 
Weber 1980, 230 f f . ) . "Die Emigration hat erheblich dazu beigetragen, 
dass Portugal in raumliche Kontrastfelder ^zerlegt" wird (Weber 
1980, 240). Bei immer noch relativ hoher Geburtenziffer und niedriger 
Sterbeziffer sowie der Zunahme der Bevolkerung durch Demobilisie-
rung der Kolonialarmee und der Rflckkehr von Siedlern aus den ehe-
maligen Uberseeprovinzen ist die Bev61kerung weiter angestiegen (vg l . 
STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN 1985, 20). Hinzu kommt, 
dass seit 1974/75 die Auswanderung rflckgangig ist und die Rflckvvan-
derung "zwangsgef6rdert" zunimmt (vgl . Leib 1986, 39). Die rfiumli-
che Disparitaten lassen sich am besten durch die Bevolkerungsdichte 
veranschaulichen, wobei die Regionen um Porto (Bez. Braga) und 
Lissabon (Bez . Setubal) eindeutig herausfallen, vvahrend die Peripher-
regionen nicht nur unter einer geringen BevOlkerungsdichte leiden, 
sondern auch bevfilkerungsstrukturmassig einer " Vergreisung" anheim-
gefallen sind. Zukunftsmassig wird die Bev51kerung Portugals weiter 
wachsen, bedingt durch eine immer noch hohe natflrliche Bevfilkerungs-
entwicklung (vg l . Tab. 5) und eine rflckiaufige Abwanderung bzw. zu-
nehmende Rflckwanderung. Ob die raumliche Disparitaten damit zu-
mindest im Ansatz beseitigt werden, mag bezweifelt werden. 



T«B. 4: BEVBLMRUNG 

PORTUAAL LEVOLKENMGSDLCHTA BEVBLKERUNGSZAHL INDICES DER EEVBLKERUNGSENTIIICKLUNG 
IFEFRICMEO/ (E/ K«") (IN 1.000} 1950 . 1960 1 960 • 1970 1970 - 1961 1950 - 1961 
KŠLRKAL 1981 1950 1 960 1970 1961 (1950 - 100) (1960 • 100) (1970 • 100) (1950 - 100) 

8*86 A 652 1.053 1.193 1.312 1.562 113 110 119 148 
6486 B 196 816 875 864 968 107 99 11« 119 
»466 C 41 545 559 447 448 103 80 100 62 
»448 108 317 326 289 243 104 86 64 77 
0585 222 477 525 548 623 110 104 114 131 
8586 65 467 462 413 424 99 86 103 87 
6587 36 625 599 470 440 96 79 74 70 
6685 120 389 405 379 420 104 9* 111 108 
6686 111 432 434 401 436 101 92 92 101 
8785 750 1.227 1.363 1.577 2.070 113 114 131 169 
8786 A (7 453 462 431 454 102 93 105 100 
6786 B 2« 417 406 325 323 96 80 99 78 
8799 108 267 269 251 243 101 93 97 91 
8885 130 324 377 468 658 116 12« 141 203 
8986 34 613 592 473 512 97 80 106 8« 
INSGESAMT 105 8.441 8.689 6.108 9.337 105 91 115 111 

SPANLEN 8EVT»LKERUNGSD1CHTE BEVOHERUNGSZAHL INDICES DER BEVOHERUNGSENUICKLUNG 
(REGIONEN/ (E / KAR*) ( IN 1.000) 1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1981 1950 - 1981 
PROVTNZEN) 1981 1950 1960 1970 1981 (1950 • 100) (1960 - 100) (1970 • 100) (1950 • 100) 

6266 139 956 992 1 031 1.093 104 104 106 114 
6286 107 686 989 1 052 1.130 111 106 107 127 
6291 447 943 1.233 1 687 1.883 131 137 112 200 
8386 197 672 660 781 683 101 115 113 131 
6387 41 509 «60 «23 405 94 66 96 80 
8388 34 545 584 563 523 107 96 93 96 
8390 «5 802 813 630 877 101 102 106 109 
8391 55 731 771 692 1.021 106 116 115 140 
6«87 59 468 «52 ««1 430 97 91 98 92 
6489 62 581 595 615 671 102 103 109 116 
6490 17 614 581 «92 «34 95 65 88 71 
8493 21 560 567 679 568 101 102 96 101 
8494 596 2.232 2.878 t 915 4.623 129 136 118 207 
6495 79 327 351 «12 467 108 117 113 143 
8588 16 728 707 636 591 97 90 93 61 
6593 73 662 702 820 945 103 114 115 139 
8688 21 549 544 «68 421 99 66 90 77 
6669 31 528 522 «78 475 99 92 »0 90 
6690 586 1.926 2.606 3 761 4.687 135 144 125 243 
6691 12 539 499 »C2 360 93 81 90 67 
6692 45 858 872 931 983 102 107 106 115 
6695 131 422 4*1 533 656 105 120 123 156 
6789 24 567 584 513 476 103 88 93 64 
6792 161 1.348 1.430 3 076 3.747 106 215 122 278 
6793 196 634 712 922 1.149 112 130 125 181 
6887 30 816 63« 702 644 102 84 92 79 
8888 53 762 798 731 721 102 92 99 92 
6890 «7 766 737 S6C 640 96 91 96 64 
6891 23 397 371 341 339 94 92 99 65 
8892 72 756 801 832 956 106 104 115 126 
8967 42 368 «00 «03 419 109 101 104 114 
8988 106 1.099 1.23« 1 33? 1.476 112 106 111 134 
8989 141 750 775 85-T 1.026 103 110 120 136 
8990 • 1 783 769 ;«2 759 98 97 102 97 
6991 47 357 361 378 411 101 105 109 115 
6998 189 793 9«S 1 126 1.368 64 119 122 173 
9068 134 700 619 878 968 117 107 112 141 
INIGESEAFC 74 27.977 30.431 33 916 37.563 109 112 111 134 

0UEU-EH: »TUS SOZILKUKONOKISOO REGIONEN EUROPAS. 
STATIST1SCHCS 6UKDESAKT UIESBADEN 1964, 18-19; 1965, 19-20 
EIGEFLT BERECHK1MGEN 









S p a n i e n 

Die Bev51kerung Spaniens hat kontinuierlich im Zeitraum 1950-1981 von 
rund 28 Millionen auf ca. 38 Millionen zugenommen, wobei die Bevftlke-
rungsdichte von 55 auf 74 E / k m 2 angewachsen ist . Trotz fallender, aber 
immer noch hoher nattlrlicher Wachstumsrate (1950: 9,2 %o, 1981: 
6,5 %o) und insbesondere in den Jahren 1960-1973 starker Arbeitsemi-
gration nach Mittel- und Westeuropa sowie danach erfolgter R0ckwande-
rung halt der positive BevSlkerungstrend an (vg l . Mertins 1986, 39). Die 
regional eminent unterschiedliche BevSlkerungsdichte Spaniens ist das 
Ergebnis dieses raumlichen (binnen- und ausserwanderungsmSssigen) und 
nattirlichen Bev81kerungsprozesses. Dieser bevSlkerungsgeographische 
Gegensatz in dichte bis "tiberftillte" Gebiete (Madrid, Ktistenprovinzen) 
und dtlnn besiedelte bzw. fast entleerte Gebiete ("Zentrallandschaften") 
spiegelt sich in der BevOlkerungsdichte und insbesondere in der Bev81-
kerungsentwicklung 1950-1981 wieder. Die Bev51kerungsabnahme in den 
"entleerten"Gebieten ist grosstenteils auf Abwanderung (Binnen- wie 
Aussenwanderung) und damit in Verbindung stehender niedriger Geburten-
rate aufgrund der Uberalterung der Bevolkerung zurtickzuftihren. Im Ge
gensatz dazu stehen die Zentren wie Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
vil la, Zaragoza, Bilbao (ca. 1/3 der spanischen Bevolkerung), aber auch 
La Coruna, Alicante, Malaga, Cadiz, Jerez de la Frontera in einem 
Agglomerationsprozess, der auch auf die umliegenden Regionen tiber-
greift (Stadt-Rand/Umland-Wanderung (vg l . STATISTISCHES BUNDESAMT 
WIESBADEN 1984, 19 f . ) . Die Ursachen ftir diesen Prozess sind zum 
einen in der regional-disparitaren Wirtschaftsstruktur Spaniens (entspre-
chend hohe Zu- bzw. Abwanderungsquoten) und damit in Verbindung ste-
henden regionaldiffernzierten generativen Verhaltensmuster zu sehen, 
wobei aber auch hier Ver&nderungstendenzen zu beobachten sind. Seit 
1976/77 kann man eine Abnahme der hohen Geburtenraten in den indu-
strialisierten Regionen wie zum Beispiel Madrid, Barcelona, Valencia 
und den baskischen Ktistenregionen beobachten (vgl . Mertins 1986, 38 f f . ) . 
Ebenso zeichnet sich ein Tendenz ab in Richtung "Region", die aus Re-
migration aus dem europaischen Ausland und aus den iiberregionalen 
Wirtschaftszentren besteht. Hierzu liegen aber noch zu wenige quantita-
tive Unterlagen vor (vgl . Mertins 1986, 44). Zukunftsmassig kann man 
davon ausgehen, dass die Bevolkerung Spaniens vveiter ansteigen wird, 
wenn auch das nattirliche Bev6Tkerungswachstum v/eiter zurtickgehen wird 
(vg l . Tab. 6 ) . Hinzu kommt, dass weiterhin Rtickwanderungsgewinne zu 
erwarten sind. Zu einer Anderung des jetzigen raumlichen Verteilungs-
musters der Bevolkerung wird es aber mittelfristig wohl nicht kommen 
(vg l . Mertins 1986, 47). 



Tab. 5: Bevfilkerungsentwicklung Portugals 

1950 1980 2000 2020 

Geburteneiffer 24,1 17,8 14,1 12,5 

Sterbeziffer 7.2 9,9 9,4 10,1 

Bevblkerung 8405 9738 10995 11916 
(in 1000) 

Quelle: UNITED NATIONS 1986, 492 

Tab. 6: Bev61kerungsentwicklung Spaniens 

1950 1980 2000 2020 

Geburtenziffer 20,3 17.0 15,3 14.1 

Sterbeziffer 10,2 8.8 9,0 9.7 

BevSlkerung 27868 37458 43447 49235 
(in 1000) 

Quelle: UNITED NATIONS 1986, 496 

3. Auswirkungen 

Aus dem ganzen Btindel von denkbaren oder vorstellbaren Auswir-
kungen durch den Beitritt Portugals und Spaniens mčchte ich den 
Problemkreis Arbeitsmarkt/Demographische Entwicklung herausgreifen. 
Ausgehend von der Tatsache, dass durch den Beitritt dieser beiden 
Lander die Erwerbsbev61kerung um 13,7 % (vgl . Tab. 7) zugenommen 
hat, ist gleichzeitig die Zahl der Arbeitslosen um 23,3 % angestiegen 
(vg l . Tab. 8 ) . Europa der 12 hat damit zur Zeit fast 16 Millionen 
Arbei ts lose! 

Demographisch und damit auch arbeitsmarktpolitisch bedeutsam ist 
das Faktum, dass durch den Beitritt Portugals und Spaniens die EG 
ab 1986 20 Millionen junge EuropSer mehr hat. In Portugal betragt 
der Anteil der Jugendlichen unter 15 Jahren 24,0 % und in Spanien 



23,9 %, vas nur noch von Irland mit 29,7 % tlbertroffen wird. Im Be
reich der 15 - 24 Jfihrigen liegen die Zahlen ebenfalls sehr hoch (Por-
tugal 16,9 %, Spanien 16,8 % ) . Auf der Iberischen Halbinsel leben fast 
20 Millionen Menschen unter 25 Jahren, d. h. 40 % der GesamtbevSl-
kerung. Vorsichtige Schatzungen (nicht Vorhersagen!) der altersspezifi-
schen BevSlkerung bis zum Jahr 2000 lassen erkennen, dass in den 
"peripheren" Staaten wie neben Irland auch Portugal und Spanien der 
Faktor "Jugend" eine wichtige und problematische Rolle spielen wird. 
Im Gegensatz dazu steht die zunehmende Uberalterung in den industria-
lisierten Staaten. Ein Problem, das immer gravierender wird (vgl . 
Tab. 9 und 10). Diese junge Iberische Gesellschaft birgt ein hohes Ent-
wicklungspotential in sich. Im eigenen Land kann dies nicht genutzt 
werden, wenn man sich vor Augen haTt, dass in Spanien 1983 51,8 % 
aller Arbeitslosen unter 25 Jahren waren (vgl . KOMMISSION DER EU-
ROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1986, 22). Erschwert wird der A r -
beitsmarkt in Portugal und Spanien durch die zurtlckkehrende Arbeits-
bevolkerung. Der "freie" Arbeitsmarkt der EG wird um ein erhebliches 
Potential erweitert. 

Da hilft auch nicht die momentane EinschrSnkung bis 1992 (die 1991 neu 
Oberpruft werden sol i ) , die die Arbeitsaufnahme von Portugiesen und 
Spaniern durch Einwanderung in ein EG-Land zur Ausfibung einer TS-
tigkeit im Lohn- oder GehaltsverhaTtnis von einer vorherigen Geneh-
migung abhangig macht (vgl . KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GE
MEINSCHAFTEN 1985, 16). Die wirtschaftliche Situation im Europa 
der 12 ist eine andere geworden als sie noch zur Zeit eines Europas 
der 6 war. Diese Problematik wird die EG wohl stfindig begleiten. 

4. Schlussfolgerungen 

Aus den dargelegten Griinden stellt sich das Problem fur die EG durch 
die Stiderweiterung verstSrkt in der Form dar, wie man aufgrund unter-
schiedlicher Bev61kerungsentwicklung zwischen den industrialisierten 
LSndern zum einen und dem Stldbereich der EG um anderen der A r -
beitslosigkeit in den "alten" und "neuen" Mitgliedstaaten Herr zu werden 
gedenkt. Hierbei wird auch entscheidend sein, wie die "alten" Lander 
ihre innere demographische Dynamik vvieder gewinnen und ihrer "Ver -
greisung entgegentreten kSnnen. Insbesondere trifft dies unter anderem 
auf die Bundesrepublik Deutschland zu, die geradezu einen "Sogeffekt" 
auf die umliegenden LSnder (auch tiber die EG- und sonstigen europai-
schen Staaten hinaus, z . B . Nordafrika) ausiibt. Das demographische 
Ungleichgewicht ist in Mitteleuropa auf eine noch nie zuvor erreichte 
H6he gelangt (vgl . BERATENDE VERSAMMLUNG . . . 1986, 27). 
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Tab. B: Arbeitslose 

Jahr 0 F I NL e L GB IRL DK GR EUR 10 E P EUR \l 

1n 1 000 

1975 1.086 840 1.107 260 201 0.3 909 % 122 35 4.655 107 

1976 1.055 933 1.182 278 257 0.5 1.265 108 129 38 5.236 183 • 

1977 1.030 1.072 1.145 271 297 0.8 1.361 106 161 28 5.472 228 • 

1978 989 1.167 1.30$ 273 322 1.2 1.337 99 186 31 5.711 283 

1979 870 1.350 1.452 281 341 1.1 1.241 90 152 32 5.809 304 

1980 899 1.451 1.580 325 369 1.1 1.591 101 176 37 6.530 1.277 285 8.092 

1981 1.296 1.773 1.790 480 454 1,6 2.415 128 235 43 8.615 1.566 250 10.431 

1982 1.855 2.098 2.163 655 535 2.0 2.792 157 253 51 10.470 1.873 245 12.588 

1983 2.263 2.041 2.475 801 589 2,5 3.047 193 277 62 11.751 2.207 253 14.211 

1984 2.265 2.310 2.719 822 595 2.7 3.160 214 272 71 12.430 2.475 300 15.205 

1985 2.305 2.394 2.960 761 557 2,6 3.271 231 242 85 12.809 2.642 342 15.793 

1n X der Erwerbsbevb'lkenmg 

1975 4.1 3.9 5,3 5.3 5,1 0,2 3.6 8.4 5.0 1,1 4.2 2.7 

1976 4.0 4.2 5.6 5.6 6,5 0,3 4.9 9,3 5.2 0,9 4.7 4,5 

1977 4,0 4.8 5.4 5,4 7,5 0.5 5.3 9.1 6,3 0.8 4,9 5,6 

1978 3,8 5,2 6,1 5.4 8,1 0.7 5.1 8,3 7.1 0,9 5.1 6.9 

1979 3,3 5.9 6.7 5,5 8,4 0.7 4.7 7.4 5,8 0,9 5,1 7.2 

1980 3,4 6,4 7.2 6,2 9,1 0.7 6.0 8,2 6.7 1.1 5.7 9,9 6.7 6.1 

1981 4,8 7,7 8.0 8.8 11,1 1,0 9,2 10,2 8.9 1.2 7.4 12.1 5,8 7,8 

1982 6.9 8.7 9.7 11,8 13,0 1.3 10,6 12.2 9,5 1.4 9,0 14,3 5,7 9,4 

1983 8,4 8,8 10.9 14,3 14,3 1,6 11.6 14,9 10.2 1,6 10,1 16,6 5,6 10,6 

1984 8,4 9,9 11.9 14.5 14,4 1.7 11,8 16,5 9,8 1.9 10,6 18.6 6,7 11,2 

1985 8.6 10,3 13,0 13,4 13,5 1,6 12,3 17,7 8,8 2.2 10,9 19.9 7,7 11,7 

QUELLE: STATISTISCHES « T DER EUROPKISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1986, 168-169 



TAB. 9: BEVBLKERUNG NACH ALTERSGRUPPEN (IN I ) 

JAHR D F I NI B L GB 1RL DK GR EUR 10 E P EUR 12 

UNTER 15 JAHREN: 

1970 23,2 24.8 24,4 27,3 23,6 22.1 24,0 31,2 23.3 24,9 24,3 27,9 28.4 24,8 
1975 21,5 23,9 24,2 25,3 22.2 19,8 23,2 30,9 22,6 23,9 23.3 27,2 28,0 23.9 

1980 18,2 22,2 22,0 22,3 20,0 18,8 20,7 30,4 20,9 22,8 21,0 25,9 26,3 21,7 

1984 15,6 . 20,0 19,5 29,7 18,8 23,9 24,0 

2000 15,9 19,0 18,0 16,3 17.1 15,7 19,1 26,9 16,0 21,9 12,0 17,8 22.2 18,8 

15 - 24 JAHRE 

1970 12,7 16,4 14,9 17,6 14,9 14,0 14,6 15,9 16,0 14,7 14,8 15,3 15,7 14,9 

1975 14,2 16.1 14,4 16,8 15,6 ,5,5 14,2 16,8 14,7 14,8 14.9 15,7 16,8 15,1 

1980 16,0 15,8 15,2 17,4 16,1 15,8 15.6 17,4 15,0 14.8 15,7 16.5 17,5 15,9 
1984 16,9 17,3 16,4 17.5 15,5 16,8 16,9 
2000 10,1 12,7 12,1 11,4 12,0 11,4 12,3 17,0 12,0 13.6 12,0 14.4 15,0 12.4 

24 - 64 JAHRE 

1970 50,9 45,9 50,1 44,9 48,1 51.4 48,3 41.8 48,4 49,3 48,6 47,0 46,2 48,4 

1975 49,9 46,5 49,8 47,0 48,3 51,7 48,2 41,4 49,7 49,0 48,5 46,8 45,3 48,2 

1980 50.3 47,8 49,3 48,8 49,5 51,8 48,6 41.4 49,8 49,3 49,0 46,8 45.9 48,6 

1984 52,9 50,7 49,3 42,3 50,8 47,5 47,3 
2000 57,5 53,5 53.7 58,2 55,0 57,2 53,7 46,7 56,6 48,7 54,5 49,4 50,9 53,8 

65 JAHRE UND LITER 

1970 13,2 12,9 10,6 10,2 13,4 12,6 13,0 11.2 !2,3 11.2 12,3 9.8 9,7 12,0 

1375 14,5 13,5 12,3 10,6 13,9 13,1 13,9 10,9 13,4 12,2 13,3 10,3 9,8 12.9 

1980 15,5 13,9 13,5 11,5 14,4 13,5 15,1 10,7 14,4 13,1 14.3 10,9 10.7 13,8 

1934 14,7 11.9 14,8 10,6 14,9 11,8 11,8 

2000 16,5 14,8 16,2 14,1 15,9 15,7 14,9 9.4 15,4 15.8 15,7 13.5 11.9 15.0 

OUELLEN: STATISTISCHES AKT DER EUR0PS1SCHEN GEMEINSCHAFTEN 1986, 93 

UNITED NATIONS 1986 
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Wanderungspolitik bzw. Wanderungsbewegungen kOnnen nur zur kurz-
fristigen sirukturellen Anpassung beitragen, doch sie stellen keine LOsung 
weder ftir die Zu- noch ftir die Abwanderungslfinder dar. So ist auch ftir 
die stldlichen EG-Staaten eine Entwicklung durch Abwanderung keine Lfisung. 
Das Pladoyer der Zukunft kann daher nur heissen: Regionalpolitik durch 
aktive Sanierung, d.h. Entwicklung ohne Abwanderung unter AusschCpfung 
des endogenen Potentials. Dazu bedarf es der Hilfe der Europaischen Ge-
meinschaft nicht durch publikumswirksame Grossprogramme, sondern einer 
langerfristigen, ziel- und bedarfsgerechten Regions- (nicht allgemeiner 
Regionalpolitik) Politik. "Auf lange Sicht wird in der EG wohl nur eine 
regionale Entwicklungspolitik Aussicht auf Erfolg haben, die Europaische 
Integration und Regionale Autonomie nicht als Gegensatz, sondern als sich 
gegenseitig starkende Momente begreift" (von Meyer 1986, 52). 
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ŠIRITEV EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI PROTI JUGU IN S 
TEM POVEZANE SPREMEMBE V SESTAVI PREBIVALSTVA 

S priključitvijo Portugalske in Španije je Evropska gospodarska skupnost 
postala prebivalstveno najmočnejša gospodarsko razvita enota. To bo še 
močno vplivalo na bodoči prebivalstveni razvoj v Evropi. 

Seveda pa omenjena širitev EGS ni ostala brez populacijskih pretresov 
tudi na drugih področjih. S priključkom Španije in Portugalske je nara-
stel delež aktivnega prebivalstva za 13,7 %, obenem pa je število neza
poslenih porastlo za 23,3 % tako, da jih je v EGS že preko šestnajst 
milijonov. Delež mlade generacije (pod 15 let starosti) je s 24,0 % ozi
roma 23,9 % v Španiji in na Portugalskem ob Irski (29,7 % ) najvišji, 
kar kaže na to, da bo pritisk na zaposlovanje z leti celo večj i . 

Demografsko neravnotežje v Evropi še nikoli poprej ni bilo tako izrazi 
to kot prav sedaj. Na eni strani so tu dežele s staranjem prebivalstva, 
kot ZRN, na drugi pa dežele z izredno mladim in dinamičnim prebival
stvom. Izrazito urbane in industrijske dežele bodo v prihodnje še bolj 
pritegovale delovno s i lo . Načrtovanje bodočega prebivalstvenega, družbe
nega in gospodarskega razvoja bo moralo upoštevati omenjena dejstva. 
Še najbolj umestni so tisti načrti, ki predvidevajo aktivno sanacijo ob
močij s presežkom dela sposobnega prebivalstva. S tem bi onemogočili 
demografsko propadanje in odmiranje posameznih regij na eni, ter pre
tirano zgostitev in z njo povezano problematiko na drugi strani. Razvo
ju EGS ne služijo prebivalstvu dopadljivi makroprojekti - namesto njih 
naj bi raje izdelali daljšedobne, usmerjene, regijam ustrezne programe. 





STANDORTVERHALTEN VON ANBIETERN NEUER INFORMATIONS-
UND KOMMUNIKATIONSTECHN1KEN, UNTERSUCHT A M BEISPIEL 
DES RHEIN - M A I N - GEBIETS 

Ruth B6rdlein* 

IZVLEČEK UDK 911.3:711. 554:621.39(430.1 "Pen-Main") = 30 

LOKACIJSKI DEJAVNIKI PONUDNIKOV INFORMACIJSKE IN KOMUNIKA
CIJSKE OPREME - PROUČENI NA OBMOČJU REN-MAINA 

Hiter razvoj informacijske in komunikacijske opreme zasleduje določene 
lokacije, ki so posledica gospodarske in prebivalstvene sestave. Hkrati 
pa ta dejavnost vpliva tudi obratno na razvoj gospodarstva in prebival
stva . 

ABSTRACT UDC 911.3:711. 554:621.39(430.1 "Pen-Main") = 30 

LOCATIONAL FACTS ABOUT INFORMATION AND COMMUNICATION 
EQUIPMENT BIDDERS - STUDIED ON REN-MAIN ARE A 

The fast development of information and communication equipment follows 
certain locations, which are the result of economical and population 
structure. This activitv influence at the same time also in the opposite 
direction - on the development of economv and population. 

1. Einleitung 

Dieser Aufsatz befasst sich mit einem Teilaspekt der Diskussion um 
die raumlichen Auswirkungen der neuen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien und ist folgendermassen gegliedert: 

- zunachst erfolgt eine Definition der Begriffe Informations- und 
Kommunikationstechniken bzw. -technologien; 

- danach werden relativ kurz die wichtigsten Thesen zu mSglichen 
raumlichen Auswirkungen dieser technischen Entwicklungen dar-
gestellt; 

- um dann die Ergebnisse der Untersuchung der Anbieter neuer In
formations- und Kommunikationstechniken im Rhein-Main-Gebiet vor-
zusteUen. 

Dip l .Geogr . , Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut ftir Kulturgeo-
graphie, Johann Wolfgang Goethe Universitat, Frankfurt, Senckenberg-
anlage 36 



2. Begriffsbestimmungen 

Neue Informations- und Kommunikationstechnologien (die im folgenden 
auch als I+K-Technologien abgektirzt werden) zu definieren, ervveist 
sich als nicht ganz einfach. Da es sich um einen relativ jungen A s -
pekt der technischen Entwicklung handelt, ist die Terminologie beg-
reiflicherweise noch uneinheitlich. 

Nach SPEHL (1985) sind neue I+K-Technologien "Verfahren zur Her-
beiftlhrung, Steuerung und Kontrolle von Informationsverarbeitung und 
Kommunikation", die sich neuer Techniken bedienen. Als neue Tech-
niken nennt SPEHL "Entwicklungen in den Bereichen Mikroelektronik, 
Glasfaser, Laser und Satelliten im Vergleich zu den alten Techniken 
wie Mechanik, Kupferkabel und elektromagnetische Schwingungen" 
(S. 255). 

Die Mikroelektronik, bzw. deren Produkt, der Mikroprozessor, ist 
dabei die entscheidende Basisinnovation. Die Fahigkeit, immer mehr 
elektronische Bauelemente auf immer kleineren Halbleiterplattchen 
(Chips), unterzubringen und das gleichzeitige Sinken der Herstellungs-
kosten je Bauelement haben den massenhaften Einsatz dieser Technik 
ermOglicht. 

Bekannt sind die Auswirkungen im Bereich der Datenverarbeitung, d. 
h. bei Informationsspeicherung und -verarbeitung: Immer kleiner wer-
dende Computer erbringen immer grossere Leistungen. 

Auch bei der Informationsubertragung, also bei der Kommunikation, 
bewirkt der Einsatz von Mikroprozessoren eine erhebliche Leistungs-
steigerung. Wenn es sich um den Austausch von Informationen tiber 
grSssere Entfernungen mittels technischer Einrichtungen handelt, 
spricht man hier von Telekommunikation. 

Raumliche Wirkungen der neuen I+K-Technologien werden im wesent-
lichen von der nun mSglichen Verbindung von Informationsverarbeitung 
und Informationstransport erwartet. Dieses Zusammenwachsen von T e 
lekommunikation und Informatik wird mittlervveile haufig mit dem zu-
sammengesetzten Begriff Telematik bezeichnet. 



3. Raumliche Wirkungen der neuen I+K-Technologien 

Uber die Art der mSglichen raumlichen Wirkungen der neuen I+K-
Technrlogien gibt es eine Reihe unterschiedlicher Hjrpothesen, die sich 
gut anhand folgender Begriffspaare erlautern lassen (vgl .SPEHL 1985): 

Dekonzentration - Konzentration 

Hier geht es um die raumliche Verteilung von Arbeitsstatten und 
Wohnungen. Die Telematik kann raumlich dekonzentrierend wirken, 
namlich dann, wenn die neuen Telekommunikationsm6glichkeiten in 
allen Teilgebieten des jeweiligen Raumes zur Verftigung stehen. Dann 
verliert die raumliche Nahe von einem Arbeitnehmer zum Sitz seiner 
Firma, von Kunden zum Kaufhaus an Bedeutung, weil die Arbeit oder 
der Einkauf vom Bildschirm zuhause aus erledigt werden kdnnen. 
Stichworte hierzu sind z . B . Telearbeit und Teleshopping. 

Andere Faktoren, wie z. B . der Freizeitwert einer Gemeinde, beein-
flussen die Standortwahl starker. Dadurch werden die landlichen Rau
me bzw. die Aussenbereiche der Verdichtungsraume bevorzugt. Lang-
fristig konnte sich dadurch eine gleichmassigere Verteilung von A r 
beitsstatten und Wohnungen im Raum, d. h. raumliche Dekonzentrati
on ergeben. 

Andererseits ist es auch moglich, dass die neuen Techniken zuerst 
in den grossen Zentren genutzt werden. Dann werden sich die heute 
bereits vorhandenen Entwicklungsunterschiede grossraumig zunachst 
eher verstarken. Das bedeutet, dass die Telematik eine weitere Kon
zentration von Arbeitsstatten und Wohnungen in den Verdichtungsrau
men begiinstigt. Innerhalb der Verdichtungsraume werden kleinraumige 
Dekonzentrationstendenzen, d. h. weitere Suburbanisierung erwartet. 

Zentralisierung - Dezentralisierung 

Die Telematik ermoglicht sowohl eine dezentrale raumliche Vertei
lung von Entscheidungsmacht als auch eine Zentralisierung von Kon
troli- und Entscheidungsbefugnissen. Fast alle Autoren gehen jedoch 
davon aus, dass die Kontroli- und Entscheidungsinstanzen, v . a . von 
Wirtschaftsunternehmen, mit Hilfe der Telematik in den Kernen der 
Verdichtungsraume zentralisiert werden. 



Polarisierung - Nivellierung 

Wie wird sich unter dem Einfluss der Telematik das Verhaltnis der ein-
zelnen Agglomerationen zueinander entvvickeln? M6glicherweise fčrdert 
die Telematik in der Bundesrepublik Deutschland die Polarisierung zwi-
schen den suddeutschen Regionen mit positiver Entwicklung einerseits 
und den norddeutschen Regionen mit ungunstigerer Entwicklung anderer-
seits. Die derzeit feststellbaren Standortvorteile der suddeutschen Regi
onen kOnnen aber vielleicht mit zunehmender Wirkungsdauer der Telema
tik abgebaut werden. 

Aus dieser Gegentiberstellung wird deutlich, dass es durchaus gegensatz-
lichen Meinungen zur moglichen Wirkungsweise der Telematik gibt. Nicht 
vergessen werden darf jedoch die Gruppe derer, die die Frage stellt, ob 
denn die Telematik tiberhaupt nennenswerte raumliche Entwicklungen aus-
16st. Vieles deutet darauf hin, dass die neuen I+K-Techniken weitgehend 
als Verstarker von derzeitigen Trends der raumlichen Entwicklung wirken 
werden (vgl . HENCKEL u.a. 1986). 

Da die Anwendung der neuen I+K-Technologien bisher allerdings erst in 
geringem Umfang erfolgt, sind empirisch belegte Aussagen nur beschrankt 
mSglich. Vorliegende Untersuchungen befassen sich vor allem mit der 
Adoption der neuen Telekommunikationsdienste (vgl . z . B . HOBERG/KUNZ 
1985 und KOHLER 1985) oder versuchen, das Potential der Telematik-
nutzung in verschiedenen Regionen zu erfassen ( z . B . GID 1986, SPEHL/ 
MESSERIG- FUNK 1986). 

Eine grSssere Bedeutung als die anwendungsorientierten Wirkungen der 
Telematik haben derzeit noch die produktionsorientierten Wirkungen (vgl . 
GNAD 1985), d.h. die Wirkungen die von den Anbietern der neuen I+K-
Technologien ausgehen. 

Zu den Anbietern werden im folgenden alle Betriebe gezahlt, die Hard-
oder Software bzw. damit verbundene Dienstleistungen anbieten. Als Hard-
ware bezeichnet man die "harten" Tei le von Computern, d.h. die GerSte, 
Software ist die Bezeichnung ftir die zum Betrieb notigen Programme. 

Die Untersuchung der Anbieterseite ist unter mehreren Aspekten interes-
sant: 

Zum einen sind die Anbieter der neuen I+K-Technologien einer der Wirt-
schaftszweige in der Bundesrepublik Deutschland, der neben zweistelligen 
Zuvvachsraten bei den UmsStzen auch eine Zunahme der Beschaftigtenzahlen 
zu verzeichnen hat (vgl . SCHERER 1986; STBA 1986). "Unternehmen 



dieser Branche wirken dann auch als Impulsgeber und Kri.staLU.sati- 
onskerne ftir zuktinftige Entwicklungen an ihren jeweiligen Standorten" 
(GRABOW/HENCKEL 1986 S. 1) . Damit hat die Verteilung dieser 
innovativen Betriebe einen grossen Einfluss auf kunftige raumliche 
Entwicklungen. 

Als Innovationsvermittler, als "diffusion agencies" im Sinne des inno-
vationstheoretischen Ansatzes von BROWN (vgl . WINDHORST 1983) 
haben die Anbieter, bzw. ihre Verteilung und Einzugsbereiche, eine 
wichtige Funktion im Hinblick auf die Zugangsm6glichkeiten poten-
tieller Nutzer zu technischen Neuerungen. Sie fungieren "als Trans-
feragentur und Multiplikator technischen Wissens in einem zukunfts-
weisenden Bereich" (SALLBACH 1984, S. 45). 

Schliesslich sind die Anbieter auch eine Teilgruppe der Nutzer der 
Telematik und somit auch langfristig im Hinblick auf den Einfluss 
der Telematik auf das raumliche Verhalten von Betrieben interessant. 

4. Anbieter neuer Informations- und Kommunikationstechnologien im 
Rhein- Main- Gebiet 

Das Rhein-Main-Gebiet, einer der bedeutendsten Verdichtungsraume 
der Bundesrepublik Deutschland, hat sich bei verschiedenen gross-
raumigen Untersuchungen (KORDEY 1986, GRABOW/HENCKEL 1986) 
als einer der wichtigsten Standorte der Anbieter neuer I+K-Technolo-
gien im Bundesgebiet erwiesen. 

Die genauere Untersuchung der I+K-Anbieter im Rhein-Main-Gebiet 
hat zum Zie l 

- zum einen, Informationen tiber Verteilung, Tatigkeit, Grčsse und 
andere Merkmale der Betriebe in der Region zu erhalten und 

- zum anderen die Erfassung des raumwirksamen Verhaltens, d. h. 
insbesondere der Faktoren, die fflr die Standortwahl bedeutend 
waren, der Einzugsbereiche und der Mobilitat. 

Insgesamt wurden im Rhein-Main-Gebiet etwa 900 Betriebe erfasst. 
Die raumliche VerteiUung der Anbieter neuer I+K-Technologien im 
Rhein-Main-Gebiet ist in Abb. 1 dargestellt. Dabei zeigt sich die ftir 
die Region tvpische Verteilung: der bedeutendste Standort ist mit Ab-
stand die Kernstadt Frankfurt, gefolgt von Wiesbaden und Darmstadt 
Dann folgen die anderen grosseren Stadte des Verdichtungsraums, 
Mainz und Hanau, sowie einige Gemeinden im Umland von Frankfurt, 
wobei hier besonders Eschborn zu nennen ist . 

http://Kri.staLU.sati-


Abb. 1: 
E N T W I C K L U N G DER D A T E N V E R A R B E I T U N G S B E T R I E B E I M 
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V O N 1977/78 B I S 1985/86 
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Die Betrachtung tiber die Zeit belegt einen in den meisten Gemeinden 
stetigen Anstieg der Zahl der Datenverarbeitungsbetriebe. Diese Zu-
nahme fallt an den ohnehin bedeutenden Standorten am deutlichsten 
aus. 

Die Betriebe wurden dann in einem zweiten Schritt befragi, zum Te i l 
in schriftlicher, zum Tei l in mflndlicher Form. Insgesamt V R > I - r ] e n 

durch die Befragung 350 Betriebe, das entspricht 40,2 % der Bet t ; e be, 
erfasst. 

4 .1 . Befragungsergebnisse 

Als ihren Tatigkeitsschwerpunkt gaben etwa 40 % der Befragten Soft-
ware an, 21 % nannten Hardware. Die restlichen Firmen haben keinen 
eindeutigen Schwerpunkt. 

Im Softwarebereich sind Beratung und sonstige Dienstleistungen die 
hSufigsien Tfitigkeiten. Die Betriebe mit Schwerpunkt Hardware gaben 
dagegen tiberwiegend Handel bzw. Vertrieb als TStigkeit an. Produk-
tion von Hardware findet im Rhein-Main-Gebiet nur in geringem 
Masse statt. 

Die Verteilung der erfassten Betriebe auf BeschaftigtengrSssenklassen 
weist einen sehr hohen Anteil von Kleinbetrieben aus. Nur 12,9 % 
haben mehr als 100 Beschaftigte. Die grosseren Betriebe mit mehr 
als 100 Beschaftigten befinden sich tiber-wiegend in Frankfurt und 
der Nachbargemeinde Eschborn. 

Die rasche Entwicklung der Branche in den letzten Jahren wird am 
hohen Anteil erst seit kurzer Zeit am Standort befindlicher Betriebe 
deutlich: die Halfte der Betriebe war zum Zeitpunkt der Befragung 
noch nicht langer als zweieinhalb Jahre am derzeitigen Standort 
ansfissig. 

Bei der Betrachtung des raumrelevanten Verhaltens der Betriebe 
wurde zunachst zur Frage nach den ftir die Ansiedlung im Rhein-
Main-Gebiet bedeutsamen Faktoren gestellt. Hier wurde den Be
fragten eine Liste von Standortfaktoren vorgelegt, deren Einfluss auf 
die Standortentscheidung angegeben werden soUte. Aus diesen Angaben 
wurden Mittelwerte errechnet. Diese Werte wurden in einer Abbildung 
miteinander verbunden, so dass ein Profil entsteht (vgl . Abb. 2 und 
3 ) . 
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Betrachtet man die Durchschnittswerte ftir alle Betriebe (in beiden Abb. 
durch die dicke durchgezogene Linie dargestellt), so stellt man fest, 
dass die Nahe zum Autobahnanschluss und zum Frankfurter Flughafen 
die grSsste Bedeutung ftir die Wahl des derzeitigen Betriebsstandorts 
hatten. Dann folgen die Nahe zu Kunden, die Flachenfaktoren (d .h .P re i s 
ftir Gewerbefiachen und Ervveiterungsmoglichkeiten) und schliesslich die 
personlichen Praferenzen bzw. die Nahe zum Wohnort des Betriebsleiters 
Den geringsten Einfluss auf die Standortwahl hatten die Faktoren, die das 
Verhalten der Ansiedlungsgemeinde betreffen, die Nahe zu Forschungsein-
richtungen, Beh5rden und Konkurrenz sowie Kultur- und Freizeiteinrich-
tungen. 

Wenn man jetzt diese Angaben nach Betriebsgrossen differenziert, zeigen 
sich einige Unterschiede (Abb. 2) . 

Zun8chst wird deutlich, dass der Arbeitsmarkt mit steigender Betriebs-
grosse als Standortfaktor an Bedeutung gewinnt. Weiterhin zeigt sich, 
dass die Kontaktmoglichkeiten bei gr5sseren Betrieben die Standortent-
scheidung starker beeinflussen als bei Klein- und Mittelbetrieben. Preise 
ftir Gewerbefiachen und Ervveiterungsmoglichkeiten spielen bei Kleinbet-
rieben eine geringere Rolle als bei den mittleren und grossen. 

Auch bei den Verkehrsfaktoren ist eine zunehmende Bedeutung mit stei
gender Betriebsgrosse festzustellen. 

Bei den Kleinbetrieben sind persSnliche Praferenzen und die Nahe zum 
Wohnort des Betriebsleiters nach dem Autobahnanschluss und der Nahe 
zu Kunden die wichtigsten Standortfaktoren, wahrend diese personlichen 
Faktoren bei den grosseren Betrieben die Standortwahl weniger stark 
beeinflussten. 

Auch die Unterscheidung nach dem Tatigkeitsschwerpunkt der Betriebe 
zeigt einige Unterschiede (Abb. 3 ) . So rangiert die Nahe zu Kunden bei 
den Softwarebetrieben nach dem Autobahnanschluss an zvveiter Stelle. 
Bei den Hardwarebetrieben dagegen sind ebenfalls der Autobahnanschluss, 
dann aber der Preis ftir Gewerbefiachen die Nahe zum Flughafen und die 
Ervveiterungsmoglichkeiten die bedeutendsten Faktoren ftir die Standortwahl 
Diese unterschiedliche Bewertung der Verkehrsfaktoren hangt sicherlich 
auch mit den grosseren Einzugsbereichen der Hardwarebetriebe zusammen 

Der letzte Punkt, der angesprochen vverden soli, ist die raumliche Mobi-
LITAT der Betriebe. 

Etwas mehr als ein Viertel der befragten Betriebe gab an, aufgrund einer 
Verlagerung an den derzeitigen Standort gekommen zu sein. Zwei Drittel 
der Verlagerungen fanden innerhalb der letzten 5 Jahre statt. 



Betrachten wir die Betriebsverlagerungen genauer, stellen wir fest, 
dass nur ein Sechstel der Betriebe von ausserhalb des Untersuchungs-
gebiets zugewandert ist. Diese Fernwanderungen hatten meist die Stadt 
Frankfurt zum Z ie l . Ein Drittel der Umzflge fand jeweils innerhalb 
der Stadt bzw. des LandKreises statt, in dem der Betrieb ursprtinglich 
ansSssig war. Bei den anderen Wanderungen innerhalb der Untersuchungs-
gebiets fallen v . a. die Abvvanderungen aus Frankfurt in die benach-
barten Landkreise auf. 

In der Zukunft planen zwei Drittel der befragten Betriebe eine Ervvei-
terung ihres Betriebes, wobei in den meisten FSllen weitere BeschSf-
tigte eingestellt werden sollen. 

70 % der Betriebe planen die Ervveiterung am derzeitigen Standort, 
ein Fiinftel beabsichtigt die GrCndung eines Zweigbetriebs und Viertel 
(56) gab an, den gesamten Betrieb verlagern zu wollen. Etwa die Halfte 
der Verlagerungseilligen plant einen Umzug innerhalb der gleichen 
Stadt bzw. des gleichen Landkreises. D. h. hier kann man wohl davon 
ausgehen, dass keine grundsatzliche Unzufriedenheit mit dem Standort 
vorliegt, sondern dass die Betriebsverlagerung durch individuelle Fak
toren bedingt ist. 

Bei den Grtinden ftir die Wahl des neuen Betriebsstandorts sind das 
Angebot an Gewerbeflachen, d.h. Pre is , Menge, Ausstattung u. a. 
sowie die Verkehrslage am bedeutsamsten. Auch der Arbeitsmarkt 
wird von einigen Betrieben genannt. 

5. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Bei den I+K-Anbietern im Rhein-Main-Gebiet handelt es sich flber-
wiegend um relativ junge, softvvare-orientierte Dienstleistungsbetriebe 
mit wenig Beschaftigten. Hardware-orientierte Betriebe sind Gber-
wiegend im Handels- bzw. Vertriebsbereich tatig, Produktion von 
Hardware findet im Rhein-Main-Gebiet kaum statt. 

Ftir die Ansiedlung im Rhein-Main-Gebiet waren v . a . die gute inter-
und intraregionale Verkehrserschliessung sowie das in der Region 
vorhandene Kundenpotential ausschlaggebend. Je nach Betriebsgrosse 
und Tatigkeitsschvverpunkt sind auch andere Standortfaktoren, wie z. 
B . das GevverbeflSchenangebot und personliche Praferenzen von Be
deutung . 

Der Rhein-Main-Flughafen erweist sich dabei als Susserst bedeutender 
Standortfaktor fflr die gesamte Region. 



Betrachtet man die raumliche Mobilitat der Branche, so lassen sich auf
grund der erfolgten bzw. geplanten Verlagerungen relativ eindeutige Sub-
urbanisierungstendenzen erkennen, die in ihrer Verlagerungsrichtung dem 
ftir das Rhein-Main-Gebiet tvpischen Muster folgen. 

Aufgrund der grossen Dvnamik der Anbieter neuer I+K-Technologien, die 
sich in der hohen Zahl junger Betriebe und der starken raumlichen Fluk-
tuation ausdruckt, erweist es sich als Susserst schwierig fur die Planung, 
auf diesen Prozess steuernd einzuwirken. 

ANMERKUNG: Die Abbildungen dieses Aufsatzes sind einem Beitrag ent-
nommen, der 1987 in einem Sammelband der Reihe "For-
schungs- und Sitzungsberichte" der Akademie fur Raum-
forschung und Landeskunde in Hannover veroffentlicht 
wird. 
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LOKACIJSKI DEJAVNIKI PONUDNIKOV INFORMACIJSKE IN KOMUNI
KACIJSKE OPREME - PROUČENI NA OBMOČJU REN-MAIN 

Informacijski in komunikacijski sistemi novejše generacije omogočajo 
razpravo, ki zadeva tudi geografijo. Geografi moramo predvsem ugoto
viti ali omenjeni sistemi pospešujejo koncentracijo ali dekoncentracijo 
prebivalstva (delovnih mest, prebivanje) ali s svojim obstojem pospešu
jejo polarizacijo ali nivelarizacijo (uravnilovko) v družbenoekonomskem 
razvoju širših regij in ali gre ob tem za prevlado določenih družbenih 
sistemov in odnosov nad drugimi. S tem namenom je avtorica analizi
rala ponudnike te tehnologije na območju Ren-Maina. Ugotovljeno je , da 
se večina ponudnikov novejših I+K tehnologij ukvarja s prodajo miselnih 
modelov (software) 40 %, medtem ko drugi podajajo prednostno hardwa-
re (21 % ) ali oboje (39 % ) . Posebno ugodna se je omenjenim organiza
cijam zdela lokacija ob avtocesti in v bližini letališča svetovnega pome
na. Med lokacijskimi dejavniki so se šele v naslednjem rangu uveljavili 
dejavniki, kot so "bližina porabnikov" in "prostorski pogoji". Pomembno 
za večino firm je bila tudi bližina univerzitetnih ustanov, državnih in
stitucij in rekreativnih objektov. . . Raziskava je obenem tudi pokazala, 
da se je četrtina omenjenih organizacij na raziskovalno območje prese
lila! Med njimi le šestina v Frankfurt, vsa ostala podjetja pa so se 
razselila po območju med Renom in Maino. Več kot dve tretjini podje
tij namerava razširiti svojo dejavnost na obstoječi lokaciji, petina na
merava ustanoviti podružnice na drugi lokaciji in le četrtina podjetij 
načrtuje preselitev - ponavadi v območje mesta Frankfurt. 
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Hiter razvoj telekomunikacijske tehnologije pogojuje tudi njihovo neome
jeno uporabnost, ki se v ZR Nemčiji hitro š i r i . V uporabi prednjačijo 
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SPACE ASPECTS OF THE OFFER AND DEMAND FOR NEW T E L E -
COMMUNICATION SERVICES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

The fast development of the telecommunication technologv conditioned by 
unlimited use, which spreads in the Federal Republic of Germany very 
fast. In use are going ahead economically developed areas, potentional 
are especially suburban areas. The author shows the regional disposition 
of telecommunication service users. 

1. Einleitung und Problemstellung 

Mit der Telekommunikation, "der Kommunikation zwischen Menschen, 
Maschinen und anderen Systemen mit Hilfe von nachrichtentechnischen 
Ubertragungsverfahren" (KtK 1976, 21), hat sich die deutschsprachige 
Geographie bisher nur ganz am Rande beschaftigt, ganz im Gegensatz 
etwa zur englisch- oder franzfisischsprachigen Geographie. Als eine 
frtihe Ausnahme ist Christaller (1933) zu nennen, der die Zahl der 
Telefonanschltisse als Indikator fur die Zentralitat eines Ortes heran-
zog. Weitere Arbeiten folgten erst Ende der 60er und in den 70er 
Jahren. Klingbeil (1969) untersuchte die Raumbedeutsamkeit von T e -
lefonortsnetzgrenzen, Obst (1972) benutzte die Nachrichtenstrčme im 



Fernsprechverkehr zur Ermittlung von Aktionsreichvveiten, Schmidt 
(1977) fflhrte eine graphentheoretische Bewertung des bundesdeutschen 
Fernsprechnetzes durch, Prosi (1978) und Eifler (1978) zogen ftir 
ihre Untersuchung von InformationsstrSmen auch Telefon und Telex 
heran. 

Erstmals interessant wird fflr viele Regionalvvissenschaftler das Te le -
kommunikationsnetz nun im Zusammenhang mit der Diskussion um die 
raumstrukturellen Wirkungen neuer Informations- und Kommunikations-
technologien. Der Einsatz neuer I+K-Technik ermoglicht nSmlich neben 
der Rationalisierung im Dienstleistun^ssektor auch eine stSrkere ra
umliche Dezentralisierung (Henckel/Nopper/Rauch 1984; Fritsch/ 
Ewers 1985). Vielfach wird durch den Abbau von informationellen 
Standortnachteilen und grossere Standortwahlfreiheit von Unternehmen 
und Haushalten eine erhebliche Veranderung der Raumstrukturen mit 
grossen Chancen ftir die peripheren, strukturschwachen Raume er-
wartet. "Die raumftillende Kraft der neuen Medien und Telekommuni-
kationstechniken wird sich vornehmlich im landlichen Raum bevveisen, 
und alles spricht dafflr - gleichmassiger Ausbau und ahnliche Diffusi-
onsraten der Telekommunikationseinrichtungen sowie entfernungsunab-
hangige Tarifgestaltung vorausgesetzt - , dass generell die Flache der 
Gevvinner sein wird" (Fischer 1984, 97 f . ) . 

Mit der Frage, inwieweit diese Voraussetzungen in der Bundesrepub
lik Deutschland (iberhaupt erftillt sind, wird sich dieser Beitrag be-
schaftigen. Zunachst wird die Angebotsseite mit der Verfflgbarkeit 
der Telekommunikationsinfrastruktur und der Geblihrenpolitik anges-
prochen, dann folgt die Nachfrageseite mit der sich abzeichnenden 
Diffusion neuer Telekommunikationsdienste. 

2. Telekommunikationsinfrastruktur 

Das Telekommunikationsnetz hat eine dem Energie- und Transport-
netz vergleichbare Bedeutung. Es dient zur Ubertragung von Daten, 
Text, Sprache und Stand- und Bewegtbildern mittels der vielfaitigen 
Dienste der Deutschen Bundespost, die der alleinige Anbieter hierfiir 
in der Bundesrepublik Deutschland ist . Man kann zwischen leitungs-
gebundenen Netzen tiber Kabel und hier vviederum zwischen herkom-
mlichen Kupferkabel, z . B . beim Fernsprechnetz, Kupferkoaxial- und 
Glasfaserkabel oder drahtlos durch die Luft per Funk und Satellit un-
terscheiden. Von einem analogen Nezt wird gesprochen wenn dei ber 
Sprachflbertragung die Schwingungen des Stromes den akustischen 
Schwingungen des Schalls entsprechen, von einem digitalen Netz, wenn 



die Sprache in computerlesbare Signale, dies sind Nullen und Einsen, 
bits genannt, umgewandelt, also digitalisiert werden. Je nach fiber-
tragungsart differenziert man zwischen schmalbandigen (Ubertragungs-
form mit bis zu 64000 bi t / sec . ) und breitbandigen Netzen. In Ver-
teilnetzen (Baumstruktur) werden die Signale von einer Station aus an 
alle Teilnehmer verteilt, in Vermittlungsnetzen (Sternstruktur) hin-
gegen sind alle Teilnehmer mit einer Vermittlungsstelle verbunden 
und kSnnen hiertiber auch untereinander kommunizieren. Bei ersterem 
spricht man von Verteilkommunikation, bei letzterem von Individual-
kommunikation (vgl . Kubicek 1984, 1 8 f . ) . 

Von den Verteilnetzen zur Verbreitung von HOrfunk und Fernsehen -
neben dem herkOmmlichen Funk kommen hier direktstrahlende Sa-
telliten und die vieldiskutierte Breibandverkabelung mit Kupferkoaxial-
kabeln hinzu - werden jedoch keine bedeutenden raumstrukturellen 
Wirkungen ausgehen, sodass wir diesen Themenkomplex hier zu-
rtlckstellen kSnnen. Ftir die Erforschung des Zusammenhangs zwi-
schen Raumstrukturen und Informationsangeboten und Kommunikations-
prozessen ist dieser Aspekt jedoch durchaus auch ftir die Geographie 
von Interesse. Umfangreiche Bestandsaufnahmen in Form von Medien-
und Kommunikationsatlanten sind zur Zeit in den meisten Bundes-
landern in Arbeit bzw. liegen zum Tei l schon vor (vgl . Jarren 1986). 

2 .1 . Gegenwartige Netze und Dienste zur Individualkommunikation 

Im Bereich der Individualkommunikation betreibt die Deutsche Bundes-
post zwei offentliche Netze. An das flachendeckende Fernsprechnetz 
waren Ende 1985 annahernd 26 Mio. Teilnehmer angeschlossen, der 
Versorgungsgrad der Betriebe liegt bei 100 %. der der Haushalte bei 
90 %. Ausser dem Telefonverkehr werden der Telefax-Dienst zur 
graphischen Ubertragung von Bildern und Zeichnungen, die sogenannte 
DatenObertragung im Fernsprechnetz und Bildschirmtext Obermittelt. 

Neben dem analogen Fernsprechnetz vrurde. ein digitales Spezialnetz 
aufgebaut, das zwar die Schmalbandkupferkabel mitbenutzt, jedoch 
mit einer eigenen datenverarbeitungsgerechten, computergesteuerten 
Vermittlungstechnik ausgestattet ist . Uber 300000 Teilnehmer nutzen 
dieses, dem Geschaftsbereich dienende intregierte Daten- und Fern-
schreibnetz (IDN), tiber das Dienste zur DatenObertragung (Direktruf 
Ober Standleitung (HfD), Datex P, Datex L ) , Telex und seine Weite-
rentwicklung Teletex abgewickelt werden. 



Auf zwei Dienste, deren Diffusion spater noch ausfflhrlich dargestellt 
wird, will ich an dieser Stelle naher eingehen. Mit Hilfe des 1983 
eingefuhrten Bildschirmtextes (interactive videotex), kann man Infor
mation in Form von Textseiten und Graphiken auf dem als Monitor 
benutzten Fernsehschirm abrufen und im Unterschied zum Videotext 
fiber die Fernbedienung oder die Tastatur selbst Nachrichten tiber-
mitteln, Bestellungen aufgeben (Teleshopping), Geld tiberweisen (Ho-
mebanking) oder seinen Heimcomputer an Computersvsteme anschlies-
sen. Auch ftir den innerbetrieblichen Gebrauch oder geschlossene Be-
nutzergruppen kann Btx eingesetzt werden (Ersatzteilbestellung, Aussen-
dienstorganisation, Informationsabruf, e tc . ) und ist damit ftir den Ge-
schaftsgebrauch ein zur Zeit zwar nicht sehr leistungsfahiger aber 
kostengvinstiger neuer Dienst. 

Beim 1982 eingefuhrten Teletex kann man sich einen Telex- Fern-
schreiber mit eingebautem Computer vorstellen, der Befehle speichern 
und auf Abruf verfflgbar halten kann. Der grosse Vorteil dieses Dienstes 
liegt in den niedrigen Gebuhrensatzen und vorallem in der hohen Uber-
tragungsgeschwindigkeit (eine DIN A4 Seite kann in weniger als 10 Se
kunden tibertragen werden). Die DBP nimmt an, dass jahrlich 1,5 Mrd. 
Geschaftsbriefe in der Bundesrepublik Deutschland durch diese elektro-
nische Texttibertragung ersetzt werden kSnnen. Ein anderer Effekt ist, 
dass hierdurch, gleich wie bei Btx, Telearbeit miiglich wird (vgl.auch 
Hermanns 1985). 

2 .2 . AusbauplSne der Deutschen Bundespost 

Das Konzept der DBP zur Weiterentwicklung der Fernmeldeinfrastruk-
tur verfolgt das Ziel einer stufenweisen Integration aller Fernmelde-
netze zu einem Universalnetz (Ubersicht 1). 

In einem ersten Schritt sollen zunachst das Fernsprechnetz digtalisiert 
und dann Fernsprechnetz und IDN zu. einem Schmalband-ISDN (inte-
griertes schmalbandiges digitales Vermittlungsnetz) zusammengefflhrt 
werden, Uber dieses weit leistungsfShigere Netz k6nnen dann alle 
bisher vorhandenen Dienste (Telefon, Telex, Teletex, Telefax, Btx 
und Datendienste) mit teilweise erheblich hSherer Ubertragungsge-
schwindigkeit flbermittelt werden. 

FUr die Ubertragung bewegter Bilder und noch schnellere Datentlber-
tragung ist jedoch ein Breitbandnetz mit noch hfiherer Ubertragungs-
kapazitat notwendig. Deshalb baut die Post auch ein Videokonferenz-
versuchsnetz auf Glasfaserbasis auf, das zunachst durch Satelliten-



Ubersieht 1: 6egenwartiger Stand und Netzausbauplane der Deutschen 
Bundespost 
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flbertragung unterstOtzt wird. Bei Integration dieser Netze zu einem 
Breitband-ISDN vrtlrden zusStzlich zu den genannten schmalbandigen 
Diensten noch Bildfernsprechen und Videokonferenzen vom Teilnehme-
ranschluss zuganglich, ein umfassendes Computernetz wSre geschaffej-, 

Schliesslich sollen in einem letzen Schritt auch noch die Funktionen 
der bisher gesondert errichteten BreitbandverteiLnetze, also HOrfunk 
und Fernsehen, Obernommen werden. Uber das integrierte Breitband-
fernmeldenetz (IBFN) k6nnten somit Daten, Text, Sprache, stehende 
und bewegte Bilder, Individual- ung Massenkommunikation tlbermittelt 
werden (vgl . BMP 1984, Kubicek/Rolf 1985). 

Schvver zu sagen ist, ob die durch die Glasfaserverkabelung zu er-
wartenden gesellschaftlichen und damit gleichzeitig auch raumlichen 
Auswirkungen noch weit gravierender sein werden, oder ob die Inte
gration zum Schmalband-ISDN bereits die wesentlichen Veranderungen 
ohnehin erm6glicht. Damit kommen wir zu den raumlichen Aspekten, 
die ich nachfolgend herausstellen m6chte. 

2 .8 . Raumliche Aspekte 

Angesichts der Tatsache, dass die DBP ein Offentliches Unternehmen 
ist und zudem eine Monopolstellung hat, kann man eine Berflcksichtigunf. 
regionalpolitiseher Gesichtspunkte erwarten. Ftir die tiber Telefonnetz 
und IDN angebotenen Dienste ist zunachst festzustellen, dass im Ge
gensatz zu vielen anderen Landern der Zugang von jedem Ort in der 
Bundesrepublik Deutschland mSglich ist . Ein flachendeckendes Angebot 
ist entsprechend der Aufgabenstellung der DBP auch beim Ausbau der 
Fernmeldenetze geplant. Die Frage ist allerdings, wie schnell und in 
welcher Reihenfolge dieser Ausbau erfolgt. 

Nachteilige Auswirkungen auf den landlichen Raum sind schon dadurch 
zu ervvarten, dass sich samtliche Versuchsstandorte telekommunikati-
ver Einrichtungen in den Ballungsraumen befinden. Dies gilt bzw.galt 
sowohl fflr die Kabelpilotprojekte (Ludwigshagen, Mtinchen, Dortmund, 
Berlin), die Versuchsstandorte von Bildschirmtext (Berlin, Raum 
Dtlsseldorf) und BIGFON/BIGFERN, als auch die neuen ISDN-Pilotpro-
jekte in Mannheim und Stuttgart oder die Videokonferenzversuche. 

Die weitere Ausbaurangfolge erfolgt gleichfalls nach betriebswirtschaft-
lichen Kriterien zuerst dort, wo mit der grčsseren kaufkraftigen Nach-
frage zu reehnen ist, also in den Ballungsraumen. Die zeitliche Ver-
zSgerung ist allerdings abhSngig davon, ob ein umfangreicher Techno-



logiewechsel notwendig ist . Beispielsweise war beim Bildschirmtext, der 
tiber das Fernsprechnetz abgewickelt wird, die Vollversorgung schon 
nach einem Jahr gegeben. Mit ftlnf Jahren Verzogerung ist beim Schmal-
band-ISDN zu rechnen. wobei der Einsatz in den grossen Ortsnetzen be-
ginnt (Abb. 1) . Allerdings verspricht die Post, durch technische Uber-
gangslosungen (Fernschaltungen) Abhilfe ftir Teilnehmer in zunachst nicht 
versorgten Gebieten zu schaffen. Noch grSssere zeitliche Unterschiede 
bei der Versorgung der einzelnen Regionen werden jedoch beim Breit-
band-ISDN auftreten, da hier ein Glasfasernetz bundesweit bis zum ein
zelnen Teilnehmer neu errichtet werden muss (Abb. 2 ) . Satellitenverbin-
dungen sollen hier allzu grosse Nachteile ftir die peripheren Rfiume ver-
hindern (vgl . THOMAS/SCHNORING 1985). 

Auf der Ortsnetzebene erfolgt die Ausbaureihenfolge entsprechend. Laut 
Leitfaden Telekommunikation (OPD 1986) wird im Ortsnetz Frankfurt 
sowohl beim ISDN, als auch bei der Glasfaserverkabelung zuerst in den 
Bezirken mit Btirostandorten begonnen (Abb. 3 ) . Der geplante Ausbau 
der Telekommunikationsinfrastruktur dtlrfte somit die vorhandenen raum
lichen Strukturen weiter verfestigen. 

Aus raumlicher Sicht ist es dartiberhinaus von Interesse, wie es sich 
mit der Gebtihrenpolitik der Post verhalt, ob die Tarife entfernungsab-
hangig ( z . B . Telephon) oder Entfernungsunabhangig ( z . B . gelbe Post) 
festgelegt werden. Zwar haben die Fernmeldegebilhren zur Zeit noch 
einen geringen Anteil an den Kosten der Unternehmen (vg l . A R N O L D / 
WEITZEL 1984), doch ist zu erwarten, dass gerade der Daten- und Text-
kommunikation in Zukunft eine steigende Bedeutung zukommt. 

Werden die Benutzungsgebuhren, wie bei Datex P und Btx bereits ge-
schehen, namlich lediglich an Zeit- und Mengen- und nicht am Entfernungs-
aufwand orientiert, so haben periphere, landliche Standorte zumindestens 
in dieser Beziehung gleiche Voraussetzungen. 

Bei der Gebtthrenstruktur der tlbrigen Dienste liegt die Spannweite zwi-
schen einer zweizonigen Tarifgestaltung, wie bei Datex L , Telex und T e -
letex, und der stark entfernungsabhangigen beim Direktrufnetz (Uber-
sicht 2 ) . Eine Entscheidung zur Tarifgestaltung ftir das ISDN ist noch 
nicht gefallen (vg l . LANGE u. a. 1985, A28f f . ) . Ein Wegfall der Ent-
fernungskomponente ist jedoch unwahrscheinlich, zumal die DBP umge-
kehrt argumentiert, dass gleiche Anschlussgebtlhren trotz Kostenunter-
schieden an sich schon eine Subventionierung des landlichen Raumes 
darstelle (vg l . THOMAS/SCHNORING 1985, 588). 

Der Anschluss an das Telekommunikationsnetz steUt jedoch nur die not-
wendige, nicht die hinreichende Bedingung dar. Die Bereitschaft und 



Abb. 1: E insa tzor te d i g i t a l e r Fernsprechverni i t t lungsstel len 
in der Bundesrepublik Deutschland 
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A b b . 2 : B u n d e s v e i t e s u b e r r e g i o n a l e s G l a s f a s e r - F e r n n e t z i n d e r BHD 
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Fahigkeit, sich dieser Techniken zu bedienen, muss namlich ebenso vor-
handen sein, ein Thema dem wir uns nun zuw(enden wollen. 

Ubersicht 2: Telekommunikationsgebflhren nach 
dem Tarifkriterium "Entfernung" 

INFRASTRUKTUR ENTFERNUNGSKRITERIEN KOSTEN (normiert) 

1 Telefon vier Zonen: Nahfernsprechbereich (8/12 min-Takt) 
20 km bis 50 km 1 
50 km bis 100 km 2 
flber 100 km 4 

2 Datex-L zwei Zonen: unter 50 km 
flber 50 km 

1 
2 

Telex zwei Zonen: innerhalb ZVst-Bereich 
ausserhalb ZVst-Bereich 

1 
1.5 

3 Datex-P entfernungsunabh&ngig -
4 HfD stark entfernungsabhfingig, 

in fflnf Zonen abgestuft 
je 100 m 

aus: LANGE u. a. 1985, A29 

3. Diffusion neuer Telekommunlkationsdienste 

3.1. Akzeptanz bei privaten Haushalten und Gewerbe 

Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland schon seit einigen Jahren 
eine kritische Diskussion zu den neuen I+K-Technologien stattfindet 
- Stichworte sind medienpolitische Fragen, Angst vor Arbeitsplatz-
verlusten und Datenschutzprobleme - werden die neuen Fernmelde-
dienste eingeftihrt und genutzt werden, denn sie bieten Kostenvor-
teile fflr Industrie und Verwaltung. Es zeichnet sich dabei ein Verb-
reitungsmuster mit sehr viel schnellerem Wachstum der geschaftli-
chen Nutzung als beim privatem Verbrauch ab, was historisch der 
Telephoneinftlhrung entspricht (vg l . KROMREY 1984, 46). Trotz des 



flfichendeckenden Angebots der Dienste ist gleichzeitig auch in raumli-
cher Hinsicht eine selektive Nutzung zu ervvarten. 

Die Diffusion dtirfte dabei dem Muster der Verteilung von Grossunter-
iiehmen und solchen Unternehmen, die einen hohen Informationsbedarf 
aufweisen, entsprechen. Betriebe mit einer solchen Branchen- und Be-
triebsstruktur haben im allgemeinen ihren Sitz in den Ballungsgebieten, 
dort wo auch der Zugang zu Informationen tiber technische Neuerungen 
und ihre Anwendungsm6glichkeiten besser ist. Zudem haben Grossunter-
nehmen grossere finanzielle Moglichkeiten zur Anschaffung neuer Tech-
nologien und zur Qualifikation ihrer Mitarbeiter, wobei Arbeitskrafte 
mit hohem Ausbildungsniveau im Verdichtungsraum auch eher zu finden 
sind (vgl . APRILE/HOTZ-HART/MUDESPACHER 1984, 15). 

Auf der Seite der privaten Nutzer dOrfte die Akzeptanz zunSchst weitaus 
geringer sein. Da zum Tei l erhebliche Kosten in Form von Anschaffungs-
kosten fOr EndgerSte, Anschluss- und Nutzungsgebtihren auf den Einzelnen 
zukommen, wird die private Nutzung vermutlich mit dem Einkommen und 
der sozialen Stellung korrelieren, wie man dies auch schon an der Ver-
breitung des Telephons verfolgen konnte (Abb. 4 ) . 

Diffusionstheoretische Uberlegungen, die mit den Transferbedingungen 
der Innovation, dem Interesse der geschSftlichen Anvvender und dem der 
privaten Haushalte drei akzeptanzfOrdernde Bedingungen unterscheiden, 
kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sich die Diffusionsmuster alter 
und neuer Telekommunikationsdienste wenig unterscheiden werden (vgl . 
HOBERG 1983). 

Nachfolgend soli die Diffusion von Bildschirmtext und Teletex ftir ver-
schiedene Raummassstabsebenen untersucht werden. Teletex, der Dienst 
ftir die rein geschfiftliche Nutzung hat zur Zeit gut 12000 Teilnehmer, 
Btx, insbesondere ftir die private Nutzung gedacht, knapp 50000, was 
jedoch erheblich hinter sSmtlichen Prognosen hinterherhinkt. So erwartete 
die DBP bei Bildschirmtext noch vor drei Jahren ftir Ende 1986 etwa 
1 Mio. Teilnehmer, eine Zahl die beispielsweise in Frankreich durch 
andere Marketingstrategien schon weit flbertroffen wurde. Nach Einfflh-
rung von Nutzungsgebtihren ging die Anzahl der Anbieter zuletzt sogar 
zurtlck, so dass Kritiker schon von einem Scheitern des Konzeptes 
sprechen (vgl . WIRTSCHAFTSWOCHE 35/1986). 



Abb.4 :Versorgungsgrad der Privathaushalte 
mit Fernsprechhauptanschlussen je 
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3.2. Empirisohe Uberprufung 

Die Auswertung der offiziellen Statistik der Deutschen Bundespost 
(Bezirksstatistik) zeigt (Abb. 5 u. 6), soweit es das grobe Raster 
der Oberpostdirektionen uberhaupt zulasst, dass die Schwerpunkte 
der Nutzung flberwiegend in den Ballungsraumen liegen. Das ein-
deutige Stid-Nord-Gefaile bei Teletex (siehe auch Tab. 1) lasst 
sich damit erkiaren, dass die Anbieter neuer I+K-Techniken, die 
bevorzugt in Stiddeutschland ansassig sind, zu den frflhzeitigen 
Adoptoren dieser neuen Dienste zahlen. Bei Btx, dem noch etwas 
jtingeren Dienst, ist die Verteilung etwas anders; die Bezirke mit 



Abb.5 : Kelative Konzentration der Tele tex -AN8CHLIISSE in 
den OberpoBtdirektionen der BED (Stand 3 1 . 1 ? . 1 9 8 5 ) 
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A b b .6 : Be la t ive Konzentration der Bi ldschirmte i t -Anschlusse 
in den Oberpostdirektionen der BRD (Btand 1.9.1986) 
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Versuchsstandorten, insbesondere Berlin, aber auch Dtlsseldorf, konnten 
ihren Vorsprung halten. 

Ftir die Fernmeldeamtsbezirke der OPD Frankfurt, die sich annahernd 
mit dem Bundesland Hessen deckt, liegen Angaben tiber Fernsprech- , 
Text- und Datendienste vor (Tab. 2 ) . Relativ h8here Anschlusszahlen im 
mehr landlichen Raum, etwa um andere Standortnachteile auszugleichen, 
kSnnen auch hier nicht festgestellt werden. Im Gegenteil ist der Besatz 
mit Firmen bzw. Haushalten, die die Telekommunikationsdienste nutzen, 
im Frankfurter Raum h6her. Mittlerweile erschienene Untersuchungen 
mit ahnlicher Fragestellung bestatigen die starkere Nutzung im Ballungs-
raum (siehe GRAF 1985, KOHLER 1985, MUDESPACHER 1985). Sogar 
Dienste, wie Service 130, bei dem der Angerufene die tiber den Nahbe-
reichsgebtlhren liegenden Kosten tibernimmt, werden tibervviegend von 
Unternehmen in Frankfurt und Umland genutzt, z . B . um Kundennetze 
zu straffen. Es wird somit deutlich, dass das Telekommunikationsnetz 
nicht nur zur Dezentralisierung, sondern auch zur Zentralisierung ge
nutzt werden kann. 

Die Auszahlung der Teilnehmerverzeichnisse ftir Teletex und Btx (je-
weils tiber 1100 Teilnehmer in Hessen) zeigt deutlich den Bedeutungs-
Oberschuss des Rhein-Main-Gebietes (Abb. 7 u. 8) . Der Anteil der Te i l 
nehmer in Frankfurt betragt bei Teletex 39 % und bei Btx 30 %, im Ver
gleich zu 11 % bei den Einwohnern, 23 % bei den sozialversicherungs-
pflichtig Beschaftigten und 27 % beim Bruttosozialprodukt; der Anteil des 
Umlandverbandes Frankfurt bei Teletex 59 %, bei Btx 52 %, die Ver-
gleichswerte liegen bei 27 %, 37 % und 41 %. Die etwas gleichmassigere 
Verteilung bei Btx lasst sich mit der Struktur der Teilnehmer erklaren. 
Es sind namlich insbesondere Radio-, Fernseh-, Elektro- und Elektro-
nikfachhandel sowie Banken und Sparkassen vertreten, die kundennah und 
damit dezentral auftreten. Schliesslich zeigt die anteilsmassige Betrach
tung tiber die Zeit nur innerhalb des Ballungsraumes Verschiebungen und 
zwar in Frankfurt fallende, im Umland hingegen steigende Tendenz (vgl . 
KORDEY 1986, 55 f f . ) . 

Zum Abschluss der Ergebnisdarstellung kommen wir zur Verteilung der 
Teilnehmer im Frankfurter Stadtegebiet. (Abb. 9 u. 10). Hier dominieren 
jeweils die bevorzugten Standorte des Btirosektors, ebenso wie beim In-
frastrukturausbau ragt das Gebiet zwischen Innenstadt und Flughafen he-
raus. Bei Teletex entfallen allein auf den Ortsteil VVestend Sild 20 % 
aller Teilnehmer. Daneben befinden sich in der Btlrostadt Niederrad v ie-
le EDV- Firmen, die Teletex nutzen. Bei Btx liegt der Anteil der drei 
fflhrenden Ortsteile Westend Sfld, Innenstadt und Bahnhofsviertel zu-
sammen bei 40 %. Die privaten Nutzer haben in diesem frtihen Stadium 
der Verbreitung nur einen geringen Anteil (etwa 10 % ) . Sie verteilen 
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sich vorallem auf die Wohngebiete in den Randlagen der Stadt. 

Die Diffusionsmuster neuer Dienste entsprechen somit der zuvor ge-
ausserten Erwartung. Die Ftlhlungsvorteile der in den Agglomerati-
onsrftumen ansSumen ansassigen Betriebe werden gestarkt, und die 
spateren Anwender im landlichen Raum erleiden Wettbewerbsnachtei-
l e . Ungeachtet dessen k6nnen jedoch die I+K-Technologien die Be-
dingungen ftir eine Ansiedlung von Betrieben und Haushalten im land
lichen Raum verbessern. So gesehen sagen die Abbildungen nur etwas 
tiber die augenblickliche Verteilung der Wirtschaftskraft in den ein-
zelnen Raumen aus. 

4. Schlussbemerkungen 

Wir kOnnen festhalten: Von Seiten der Telekommunikationsinfrastruk-
turversorgung her existieren bei den gegenvvartig vorhandenen Netzen 
und Diensten gleiche Voraussetzungen fiir die unterschiedlich struktu-
rierten RSume in der Bundesrepublik Deutschland. Falls die DBP die 
in Aussicht gestellten Zwischenl6sungen schafft, halten sich die Nach-
teile, die durch den bedarfsorientierten Ausbau zum ISDN fur die pe
ripheren Raume entstehen, in Grenzen. Ganz anders sieht es vermut-
lich bei der Glasfaserverkabelung aus, da hier das Netz komplett neu 
errichtet werden muss. Die Frage der Gebtihren ist von Dienst zu 
Dienst unterschiedlich geregelt , es gibt allerdings eine Tendenz, an-
statt der Entfernung die Tarifkriterien Zeit und Menge starker zu be-
rticksichtigen. Obwohl sie fiachendeckend angeboten werden, Btx so
gar flberall zum Ortstarif, liegen die Nutzungsschwerpunkte neuer T e -
lekommunikationsdienste tibervviegend in den Ballungsraumen, klein-
raumig in den Zonen mit starker Bflronutzung. Wegen des Besatzes 
mit potentiellen Adoptoren kann uns dieses Verteilungsmuster jedoch 
nicht sonderlich fiberraschen. 

Wenn man davon ausgeht, dass die technische Entwicklung nicht auf-
zuhalien ist, stellt sich die Frage, welche Ansatzpunkte es nun fur 
die Regionalpolitik gibt. Zunachst einmal ist, ahnlich wie etwa beim 
Kabelfernsehen, ein mehr erschliessungsorientierter Ausbau der Fe-
rnmeldeinfrastruktur zu fordern. Da die medienpolitisch motivierte 
Breitbandverkabelung mit Kupferkoaxialkabeln jedoch die entsprechen-
de Investitionsmittel bindet, ist eine Beschleunigung der Digitalisie-
rung und des Ausbaus des Glasfasernetzes, was die Nachteile ftir pe
riphere, strukturschwache Raume mildern vrtirde, kaum m6glich.Auf 
alle Faile ist darauf zu dringen, dass die schon angedeuteten tech
nischen Uber gangslfisungen auch tatsachlich eingesetzt werden. Bei 



der Tarifpolitik ist ftlr weniger von der Entferung, als von Zeit n und 
Menge abhangigen Geblihren einzutreten. Genauso wichtig wie die tech-
nische ist auch die organisatorische Seite. Hier steht die Regionalpoli
tik vor der grossen Aufgabe, zum Beispiel durch Qualifikationsmassnah-
men ftir die Erwerbstatigen und Innovationsberatung ftir kleine und mittle-
re Unternehmen die Transferbedingungen ftir neue Technologien auch im 
landlichen Raum zu verbessern. In sogenannten Teleports oder Telehau-
sern kann die gemeinsame und somit kostengtinstigere Nutzung von T e -
lekommunikationsdiensten erfolgen. 

Kehren wir zur eingangs gestellten tibergeordneten Fragestellung zurtick. 
Aus meiner Sicht dlirften die I+K-Technologien auch unabhangig von In-
frastrukturangebot und Diffusionsmustern neuer Dienste und entgegen 
manchen euphorischen Erwartungen nicht in der Lage sein, grossraumi-
gen Standortstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland zu verandern. 
Hierfur sprechen eine ganze Reihe von Grtinden. Zunachst kann man 
feststellen, dass nicht alles was technisch mbglich ist, sich auch auf 
Dauer durchsetzen wird, sei es nun aus gesellschaftspolitischen oder 
finanziellen Grtinden. Zumindest das quantitative Ausmass der Verande-
rungen durch neue Formen der Arbeitsorganisation oder des'Vertriebs 
im Einzelhandel durften iiberschatzt werden. Gerade weil Informationen 
immer wichtiger werden, ist nicht damit zu rechnen, dass sie tiberall 
umsonst zu haben sind. Dartiber hinaus darf nicht vergessen werden, 
dass der Kommunikationsanschluss nur ein Standortfaktor neben vielen 
anderen, wie Verkehrsanschluss, Arbeitsmarkt, Wohn- und Freizeitqua-
litat, e t c , darstellt. Entsprechende Puli- Faktoren fehlen jedoch tiber-
vviegend in den heute benachteiligten Regionen der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Viel eher ist auf der regionalen Ebene eine Fortsetzung des in jungster 
Zeit aufgrund konjunktureller Einfltisse etwas verlangsamten Suburbani-
sierungstrends zu erwarten. Hier konnen namlich die Vorteile des 
Ballungsraumes, wie Qualitat und Quantitat des Arbeitskrafteangebots, 
grossraumige Verkehrslage, soziale und kulturelle Infrastruktur genutzt 
werden, ohne die Nachteile, wie fehlende und zu teure Erweiterungs-
flachen sovvie sonstige Uberlastungserscheinungen in Kauf zu nehmen. 
Schliesslich sprechen auch die hier angesprochenen Faktoren, wie die 
niedrigeren Gebtihren und die frtihzeitige Nutzung daftir, dass die Dekon-
zentrationstendenzen auf die suburbanen Raume begrenzt bleiben. 
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PROSTORSKI VIDIKI PONUDBE IN POVPRAŠEVANJE PO NOVIH 
TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGAH V Z R NEMČIJI 

S telekomunikacijami kot prostorskim pojavom so se nemški geografi 
redko ukvarjali. Izjema je le znano delo Christallerja, pa v novejšem 
času Klingbeila, Obsta, Schmidta ter Prosla in Eiflerja. Razvoj novih 
komunikacijskih tehnologij pa omogoča, da se tej problematiki bolj in
tenzivno posvetimo. Osvetliti moramo njih decentralizacijske učinke in 
preveriti lokacijske dejavnike, ki so najpogosteje odločali o mreži u-
streznih sistemov. Članek osvetljuje ponudbo telekomunikacijskih progra
mov, cenovno politiko in zvrst ter intenziteto povpraševanja. Omejuje 
se na štiri zvrsti komunikacij teletekst, telefaks, teleks in dateks. O-
menjene tehnologije naj bi sprožile neslutene dekoncentracijske procese. 
Uradi bodo lahko poljubno razvrščeni, delo bo možno opraviti ne ozira
je se na lokacijo bivališča ali delovnega mesta, nadomeščale bodo pro
met, saj skupinsko delo, ki smo mu priča od industrijske revolucije 
sem, ne bo več potrebno. 

Odločitve o intenziteti vpliva so predvsem v rokah načrtovalcev. Od njih 
je odvisno ali bo omrežje zgrajeno prostorsko in časovno enakomerno, 
ali bo dostopno vsem možnim uporabnikom, ali ne bo pri razvoju na do
ločenih območjih prišlo do koncentracije, drugod pa do disperzije komu
nikacijske mreže . V ZRN se uporabniki lahko brez omejitev priključijo 
na vsa predvidena omrežja. Izgradnja omrežja pa žal poteka v skladu s 
povpraševanjem in kapitalnimi zmožnostmi naročnikov. Čeprav se uslu
ge zaračunavajo še vedno glede na razdaljo, med katerima se izmenjava 
informacij odvaja, je vedno pogostejša težnja po upoštevanju le časa in 
količine izmenjane informacije. Dosedanji razvoj, v nasprotju s priča
kovanji, kaže, da je uporabnike pogosteje najti v prebivalstvenih zgostit
vah in regionalnih centrih, namesto, da bi bili enakomerno prostorsko 
razporejeni. Avtor predvideva, da do prostorske disperzije ne bo prišlo, 
da pa bodo suburbana območja pomemben člen v lokaciji porabnikov no
vih komunikacijskih in informacijskih tehnologij. 



S T A D T B I L D A N A L Y S E . ZWEI VERFAHREN ZUR BEGUTACHTUNG DES 
ERSCHEINUNGSBILDES VON STRASSENZUGEN - DARGESTELLT A N 
EINEM BEISPIEL AUS DER INNENSTADT VON FRANKFURT A M MAIN 

Michael Bross * 

I Z V L E Č E K UDK 911.37.001(430.1) = 30 

A N A L I Z A MESTNE MORFOLOGIJE - DVE METODI VREDNOTENJA 
ULIČNIH PROČELIJ , PREDSTAVLJENI NA PRIMERU MESTNEGA SRE
DIŠČA F R A N K F U R T A NA MAINI 

Prikazani metodi temeljita na fiziognomski, arhitekturni, socialni in or
ganizacijski analizi. Predvsem naj bi sintetsko in kvantitativno predsta
vil i najbolj identičen geografski aspekt mestne zgradbe. 

ABSTRACT UDC 911.37.001(430.1) = 30 

CITY MORPHOLOGY ANALYSES - TWO METHODS OF STREET FRONT 
W A L L E V A L U A T I O N PRESENTED ON THE ČASE OF FRANKFURT 
UPON MAIN CITY CENTRE 

The presented methods base on physiognomy, architecture, social and 
organising analyses. Its aim is to show synthetically and quantatively 
the most identical aspect of a city building. 

Das Erscheinungsbild einer Stadt, die Gestaltung ihrer Strassen und Plat-
zen ist mehr als nur schmtickendes Beiwerk. Vielmehr gehfirt ein "un-
verwechselbares Stadtbild zu den Grundbedtirfnissen eines Stadt- 'Benut-
zers ' an seine Umwelt" (STADT FRANKFURT A M MAIN 1976, 85). 
Mehr und mehr wird erkannt, dass die Stadt nicht nur funktionieren 
muss, dass nicht nur bestimmte Standards hinsichtlich der Sicherheit, 
Hygiene, Beliiftung und Besonnung der Wohnungen, oder der Erreich-
barkeit, der Parkmoglichkeiten ftir Autos und eine m6glichst grosse An-
gebotsvielfalt fur die Konsumenten eine Stadt als Lebensraum ausmachen. 
Vielmehr muss die Stadt auch die Bedurfnisse ihrer Btirger nach Orien-
tierung, Abwechslung und Anregung im Stadtbild, Schonheit und der Mog-
lichkeit einer emotionalen Beziehung zur gebauten Umwelt erfflllen 
(STADT FRANKFURT A M MAIN 1976 85). 



Vor dem Hintergrund eines allgemeinen Wertewandels in der west-
deutschen Gesellschaft, in der nunmehr auch die gebaute Unrvvelt zuneh-
mend starkere Beachtung findet, bieten sich gerade die Stadtzentren, in 
denen noch vielfach Bausubstanz erhalten geblieben ist, die den Grund-
bedtirfnissen eines Stadt-Benutzers am ehesten entgegenkommmt, als 
Operationsfelder ftir Stadtbildanalvfcien an. 

Im folgenden sollen nun einige Ergebnisse einer solchen phvsiognomi-
schen Betrachtung, die am Beispiel eines Teilgebietes der Frankfurter 
Innenstadt gevvonnen wurden, vorgestellt werden. 

Bei der Untersuchung der nOrdlichen Innenstadt von Frankfurt kam zu-
nSchst eine von Spengelin und Wunderlich im Auftrag des Bundesmini-
sters ftir Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau vorgestellte Methode 
zum Tragen. Diese Methode wurde von den Autoren bei der Analvse 
der Altstadt von Hameln eingesetzt (STADTBILD UND GESTALTUNG, 
1983). 

Zie l der Stadtbildanalvse ist es, raumliche Eindrticke (sowohl ržumlich, 
als auch Ssthetisch und optisch) festzuhalten: "Das Erscheinungsbild . . . 
ist mit seinen positiven und negativen Komponenten zu beschreiben. Er-
fasst werden vor allem Fragen der rSumlichen Abgrenzung und der 
OualitSt optisch-asthetisch erlebbarer Bereiche wie z . B . Raumstruktu-
ren, Strassen- und PlatzrSume, homogene Bereiche, Erscheinungsbild 
von Gebauden und Gebfiudeensembles, Blickbeziehungen sowie rfiumlich 
wirksame Vegetation" (STADTBILD UND GESTALTUNG, 1983, 28). 

Im Rahmen der Untersuchung in Frankfurt wurden folgende "Komponen
ten" oder "Bestandsfaktoren" kartiert: 

- Raumbildende Wande 
- Geschlossen vvirkende Platz- oder StrassenrSume 
- Raumlich wirksame Baume und Grtlnanlagen 
- GestOrte oder Fehlende raumliche Begrenzungen 
- Ungeordnete Bereiche sowie 
- Unattraktive Zufahrten und Anlieferzonen. 

Wil l man die Ergebnisse dieser ersten Untersuchung kurz zusammen-
fassen, so lasst sich feststellen, dass lediglich die Schillerstrasse und 
der Borsenplatz im Westen des Untersuchungsgebietes von jeglichen 
stadtebaulichen Mangeln frei sind. 

Al le anderen Strassen sind durch mehr oder weniger gravierende Ge-
staltungsmangel belastet, MSngel, die sich mit der Vorstellung vom Ge-
schSftszentrum als dem reprasentativem "Herz" der Stadt nicht so ganz 
vereinbaren lassen (siehe Abb. 1) . 





Die Ergebnisse, die mit einer solchen Stadtbildanalvse gewonnen werden, 
haben in der praktischen Verwendung also eine Art "Aufforderungscha-
rakter" fflr die Stadtplanung, die daraufhin wirken mflsste, solche Man-
gel zu beheben, bzw. auf die Behebung durch die Privateigner der be-
troffenen Grundstticke zu drangen. Dies lag ja auch durchaus in der In-
tention der Autoren, die dieses Verfahren entwickelten: Es war als vor-
bereitende Bestandsaufnahme konzipiert, auf der aufbauend sie VorschlS-
ge zur Gestaltung entwickelten. 

Der schwerwiegendste Mangel der zuvor dargestellten Analvse liegt in 
der nicht vorhandenen MSglichkeit der vergleichenden Bewertung ver-
schiedener Erscheinungsbilder begrflndet, da lediglich das Vorhanden-
sein oder Fehlen formaler Elemente - in einer Art Null/Eins-Beschrei-
bung - "ausgezShlt" wird. 

Nun kSnnen aber formal gleiche oder zumindest sehr Shnliche Strassen-
bilder beim Betrachter ganzlich unterschiedliche Eindrtlcke hinterlassen. 
Natflrlich wird jeder Besucher einer bestimmten Strasse zu einem ihm 
eigenen Urteil kommen, und es ist auch mehr als wahrscheinlich, dass 
solche Urteile bei einer Vielzahl von Personen relativ Shnlich sind. 

Entsprechend gibt es in der Literatur auch zahlreiche Beispiele fflr Ver -
suche, das Urteil von Bewohnern und Besuchern festzustellen und den 
anhand "objektiver" Kriterien gemessenen Umweltqualit§ten gegenflberzu-
stellen ( z . B . T E M L I T Z 1975). Ein solches Vorgehen ist natflrlich aus-
gesprochen aufwendig. 

Ich habe mir bei der Konzipierung der Untersuchung die Aufgabe gestellt, 
ein Verfahren zu entwickeln, das ebenfalls einfach und rasch zu bewal-
tigen ist, das aber etwas weitergehende Ergebnisse liefert , als die oben 
angesprochene Stadtbildanalyse. 

Die Bewertung des Erscheinungsbildes solite anhand eines einheitlichen 
und explizit dargestellten Schltissels erfolgen. Die Erstellung dieses Be-
wertungsschlflssels erzwingt nun aber ein gewisses Mindestmass an the-
oretischer Reflexion. 

ZunSchst ist die Frage zu klfiren, was denn nun eigentlich das Erschei-
nungsbild eines stfidtischen Raumes ausmacht, welche Komponenten also 
ursachlich ftir den Eindruck beim Betrachter verantwortlich sind. 

Die Grundelemente des stadtischen|Erscheinungsbildes lassen sich in den 
Gebauden und den stadtebaulichen Raumen identifizieren. Die Unterschie
de in den visuellen OualitSten verschiedener "Raum-Gebaude-Komplexe" 
einer Stadt gehen somit auf die Eigenschaften dieser beiden Grundele
mente zurtlck. 



Damit tlberhaupt der Eindruck eines (stadtischen) Raumes entsteht, 
mtlssen die Gebaude - zwischen denen er ja besteht - raumbildend sein. 

Hier schliessen diese Uberlegungen also an die oben dargestellte Stadt-
bildanalyse an, in der ja dem Vorhandensein oder Fehlen raumbildender 
Wfinde grosse Bedeutung zukam. 

Ftir die Ausarbeitung des Verfahrens zur Bewertung stadtebaulicher 
Zustande ist nun von Bedeutung, dass die erlebbare Erscheinungsform 
eines stadtischen Teilgebietes als eine Gestalt - i . S. der Gestaltpsvcho-
logie - begriffen werden kann. Die Grundelemente, aus denen sich sol
che Gestalten unserer stadtischen Umwelt aufbauen, vvurden in den 
Raumen und den Bauk6rpern identifiziert. Daneben existieren nattlrlich 
vveitere Elemente, die die Gestalt zwar nicht grundlegend aufbauen, 
wohl aber zu ihrem spezifischen Charakter beitragen. 

Die Wahrnehmung von Gestalten kann nun als ein Informationsprozess 
interpretiert vverden, in dessen Verlauf das Individuum Informationen 
tiber seine Umwelt aufnimmt und verarbeitet. Als Informationstrager, 
wenn man so wiU, funktionieren die Elemente, die die Gestalt oder den 
Gestaltskomplex aufbauen und seine jeweils individuelle Eigenart be-
stimmen. 

Die Informationsmenge und ihre Qualitat hangt von der Zahl und den 
Anordnungseigenschaften der wahrgenommenen Elemente ab. 

Dieses Informationspotential soli nun bestimmt und mit Hilfe von Zahlen-
werten ftir die verschiedenen StrassenrSume vergleichbar gemacht vver
den. 

Die vielfaltigste Raumausstattung soli dabei die hdchsten Zahlenvverte er
halten, die undifferenzierteste entsprechend die niedrigsten. 

GEYER (1983) entvvickelte ein Verfahren zur Bestimmung des Informati-
onsgehaltes von Naturlandschaften. Diese Methode soli im folgenden da-
hingehend modifiziert vverden, dass sie auf "Stadtlandschaften" anvvend-
bar vvird. GEYER selbst hat diese Transformation durchaus ftir mfiglich 
gehalten (1983, 270). 

Er arbeitete bei seiner Analyse der Eindrucksvvirkung von Naturland
schaften mit zvvei Hauptdimensionen und einer Anzahl von sekundaren 
(akzessorischen) Merkmalen. 

Entsprechend vvird auch hier mit zvvei Hauptdimensionen und jevveils den 
beiden Dimensionen zugeordneten Gruppen von akzessorischen Elementen 
gearbeitet. 



Die beiden Hauptdimensionen ergeben sich - wie ich glaube eindeutig -
aus den oben angeftlhrten Bestimmungen der Grundelemente 9tSdtischer 
Erscheinungsbilder. 

Es handelt sich um die Murne - dargestellt durch die Dimension "raum 
liche Organisation" und die Gebaude, an denen aber nur das Informati-
onspotential der Fassadengestaltung interessieren soli: die "gestalterische  
Organisation" . 

Die akzessorischen Elemente beider Hauptdimensionen wurden im Prinzip 
rein empirisch ermittelt und stellen eine AufzShlung dessen dar, was in 
dem Untersuchungsgebiet registriert wurde. 

Im folgenden sollen die beiden Hauptdimensionen und die akzessorischen 
Elemente im Zusammenhang vorgestellt werden (Tab. 1 und 2, Abb. 2 
und 3) . 

Bei der Bewertung wurde innerhalb jeder Reihe nur das jeweils hochst-
vvertige Element in die Zahlung aufgenommen. Die Intensitatsabstufungen 
•vvurden dabei so gewShlt, dass auffalligere, das Stadtbild starker pragende 
Elementausbildungen mit hoheren Werten belegt wurden. 

Hieraus werden die sogenannten Aspektwerte berechnet, und zwar nach 
folgender Formel: 

mit: Hj = Intensitatswert der jeweiligen Hauptdimension 

ejj • Intensitatswerte der akzessorischen Elemente 
der jeweiligen Hauptdimension 

Das Ergebnis der Aspektwertanalyse ftir die nordliche Innenstadt in 
Frankfurt ist in einer Karte wiedergegeben (Abb. 4 ) . 

Bei aller gebotenen Vorsicht, kann man m . E . doch sagen, dass durch 
die Bestimmung der Aspektwerte, die das Informationspotential stadti-
scher Raume fur einen Betrachter messen soli, ein Vergleich der Ge-
staltungsqualitaten erleichtert vvird. 

Attraktivere, reichhaltiger ausgestattete Strassen und Piatze zeigen ho-
here Aspektwerte, und eine rein geftlhlsmassige Bewertung durch den Be
trachter wird vermieden. 
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A b b i l d u n g 2 : GRUNDLAGEN DER A S P E K T W E R T A N A L Y S E 

Grundelemente des 

E r s c h e i n u n g s b i l d e s 

stadte-
bauliche 
Raume 
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Informationen 

durch 
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der 
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NEUBAUTEN A1TBAUTEN 
D 4 D 3 D 2 E 1 ? 2 F 3 F 4 
23 -J ( j ) ». 21 

PLATZE A 4 22 
A 3 f 
A 2 
B 1 O 
C 2 
C 3 V 

STRASSEN C 4 16 

506 462 X 
368 336 

Damit ist es dann doch mOglich, ansprechend gestaltete RSume von sol
chen zu trennen, die weniger interessant erscheinen. 

Die vorgestellte Aspektwertanalyse stSdtischer Raume versteht sich als 
ein erster Versuch in diese Richtung einer quantitativen, vergleichenden 
Bewertung von st&dtebaulichen Zustanden. 

Jeder erste Versuch ist mit einer Reihe von Mangeln behaftet. Zvvei da-
von habe ich bei der Konzipierung und Bearbeitung der Analyse selbst 
bemerkt. 

1. Das Untersuchungsgebiet ist trotz seiner internen, visuellen Hetero-
genitSt noch zu gleichformig beschaffen. 

Um ein Verfahren der Bestimmung Ssthetischer Informationspotentia-
le stadtischer Raume adSquat testen zu konnen, mtlssten einerseits 
verschiedene Stadtgr8ssen - von der Kleinstadt bis zur Metropole -
bearbeitet vverden. 

Andererseits mtisste versucht vverden, innerhalb einer Stadt ein re -
prasentatives Profil durch die verschiedene Gebietstvpen einer Stadt 

A b b i l d u n g 3: D I E M A T R I X DER A S P E K T W E R T E 





- also von der Altstadt im Kern bis zu den Hochhaus-Neubaugebieten 
am Standrand - zu legen. 

Nur dann kSnnte auch angenommen werden, dass die entwickelten In-
tensitatsabstufungen und Formenreihen allgemein verwendbar sind und 
nicht nur ftir das Gebiet, an dem sie hier erprobt wurden. 

2. Ein zweiter Kritikpunkt ist mir selbst erst aufgefallen, als die Arbeit 
bereits abgeschlossen war. Es handelt sich dabei um folgendes: 

Das hier gemessene visuelle Informationspotential lasst sich in zwei 
Teilkomponenten aufteilen (Abb. 5): 

So kann man zum einen solche Informationen aus der Vielfalt heraus-
filtern, die einen funktionellen Charakter haben, die also ftir den Men
schen in der Strasse eine Handlungsaufforderung darstellen oder ihm 
vervvertbare Informationen bieten. Gemeint sind hiermit Schaufenster 
und Reklame der ansassigen Betriebe, Hinweistafeln, Haltestellen-
schilder von Strassenbahnen, Telefonhauschen etc. 

Al le diese Informationen sind handlungsrelevant. 

Der zweite Typ von Informationen dagegen hat keinen funktionellen 
oder handlungsbezogenen Charakter, er ist - wenn man so will -
handlungsneutral, nur Ssthetisch, nur emotional. Er spricht also 
ausschliesslich die Geflihlsvvelt der Menschen an, ohne sie zum Kaufen, 
Vervveilen oder sonst etwas aufzufordern. 

Mit dieser Trennung - die natfirlich rein analjrtisch ist - sollen auf 
keinen Fall die vielffiltigen Querverbindungen zwischen den beiden Ty-
pen von Informationen negiert werden. Das Fehlen eines Types wirkt 
sich immer negativ aus: 

Ein unverhSltnismSssiges Ubervviegen der funktionsbezogenen Informa
tionen lasst eine kalte, rein am Prinzip des Funktionierens orientier
te, Atmosph&re entstehen. 

Die Dominanz nur Ssthetischer Informationen, die keinen Handlungs-
bezug aufweisen, filhrt zu einer htibschen, romantischen Umwelt, in 
der nicht mehr agiert wird, die ffir die Menschen keine Funktion hat, 
die ausschliesslich konsumiert vvird. 
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A N A L I Z A MESTNE MORFOLOGIJE - DVE METODI VREDNOTENJA 
ULIČNIH PROČELIJ, PREDSTAVLJENI NA PRIMERU MESTNEGA 
SREDIŠČA FRANKFURTA OB MAINI 

Mesto naj bi ne bilo le zgledno organizirana in urejena urbana celota, 
temveč naj bi meščanu nudilo doživljajske spremembe in vzpodbude. 
Mestni izgled, predvsem pa izgled posameznih mestnih ulic pripomore 
k pozitivnim ali negativnim emocionalnim odnosom meščanov in obisko
valcev. Geograf bi moral biti sposoben vrednotiti pritegovalne dejavnike 
nekega mesta, med katere nedvomno sodijo tudi ustrezno urejena pro
čelja ulic, mestni trg, drevesa, parki in zelenice itd. Analiza mestne
ga izgleda pa mora vsebovati tudi moteče elemente, kot so neurejene 
četrti in mestna območja, neatraktivne dostavne in tranzitne poti itd. V 
članku poizkuša avtor analizirati izgled severnega dela frankfurtskega 
središča. 

Geografska analiza mestnega izgleda mora biti usmerjena v prikazova
nje prostorske organizacije poslopij in oblikovne posebnosti uličnih fa
sad. Frankfurtsko središče je , po opravljeni analizi, preveč homogeno, 
saj ne nudi vizualno pestre podobe. Le obrobno pa je raziskava upošte
vala izložbena okna kot elemente pestrejšega izgleda ulice in bogatejše
ga .psihofizičnega učinka na obiskovalce. Avtor predlaga dva postopka za 
geografsko analizo mestnega izgleda: prvi naj poizkuša opisati splošen 
izgled mesta, drugi pa naj analizira in vrednoti posamezne sestavine 
mesta: pročelja, ceste, trge, parke . . . Metodo je potrebno opredeliti 
empirično in kartografsko. 



DER EINFLUSS DER BRANCHENSTRUKTUR UND DER BAULICHEN 
GESTALTUNG UND AUSSTATTUNG EINES EINKAUFSZENTRUMS AUF 
S EINE STADTISCHE FUNKTION ANHAND DER BEIDEN BEISPIELE 
" C I T Y - G A L E R I E ASCHAFFENBURG" UND "EINKAUFSZENTRUM SANKT 

AUGUSTIN BEI BONN" 

Claudia Maria Scholz* 

I Z V L E Č E K UDK 911.37:711.552(430.1 "Bonn")=30 

V P L I V STRUKTURE DEJAVNOSTI IN IZGLEDA TER SESTAVE ZGRADB 
NAKUPOVALNEGA SREDIŠČA NA NJEGOVO MESTNO FUNKCIJO - PRI 
MERI IZ NAKUPOVALNIH SREDIŠČ "CITY GALERIE" V ASCHAFFEN-
BURGU IN "SANKT AUGUSTIN" PRI BONNU 

Članek prinaša analizo vrste prodajaln in njihove notranje sestave, zgrad-
beno sestavo ter infrastrukturno opremljenost obeh nakupovalnih središč. 

ABSTRACT UDC 911.37:711.552(430.1 "Bonn")=30 

THE INFLUENCE OF STRUCTURE A C T I V I T Y , APPEARANČE AND COM-
POSITION OF SHOPPING CENTRE BUILDINGS ON ITS CITY FUNCTION 
- AS EXAMPLES SHOPPING CENTRES " C I T Y GALERIE" IN ASCHAFFEN
BURG AND "SANKT AUGUSTIN" NEAR BONN 

The item presents kinds of shops analvses and their internal structure, 
building structure and infra structure equipment of both shopping centres. 

1. Einleitung 

Die vorliegenden Ausftihrungen stellen einen Teilaspekt aus einer 
Dissertation dar, die am Kulturgeographischen Institut der Universi
tat Frankfurt am Main angefertigt wird. Thema der Arbeit ist eine 
Gegentlberstellung der im Titel genannten Einkaufszentren bei .spe-
ziel ler Betrachtung ihrer Ober die reine Versorgung hinausgehenden 
stadtebildenden Funktionen. Die Untersuchung bertlcksichtigt eine 
Reihe von Einflussgrossen, wobei sich als Schwerpunkte die Bran-
chenstruktur und die bauliche Gestaltung und Ausstattung der Zentren 
herauskristallisiert haben. Im folgenden sollen daher Zielsetzung und 

* Studienreferendarin, Institut ftlr Kulturgeographie, Johann Wolfgang 
Goethe Universitat, Frankfurt, Senckenberganlage 36 



einige bereits erkennbare Tendenzen bei den Ergebnissen unter Besch-
rankung auf diese Scbvverpunkte kurz umrissen werden. 

2. Zielsetzung 

Der gegenfiber vielen aTteren Einkaufszentren haufig erhobene Vorvvurf, 
sie seien lediglich seelenlose Verkaufsmaschinen mit "Betonklotzcha-
rakter" (vgl . Falk, 1980, S. 55), der tlberall zu beobachtende Wandel 
von einfachen und monoton gestalteten Bauten hin zu attraktiven, am 
Kundengeschmack orientierten Lbsungen und das verstarkte Auftreten 
mehr- bzw. multifunktionaler Zentren, die eine Vielzahl von Leistun-
gen anbieten, scheinen schon darauf hinzuvveisen, dass sich moderne 
Zentren heute nicht allein auf die Versorgungsfunktion beschranken 
kOnnen. Ist Einkauf wirklich nur Bedarfsdeckung, Versorgung mit dem 
Lebensnotwendigen? Oder ist Einkaufen nicht auch eine Form der Fre i -
zeitbeschSftigung, nicht auch Kontakt, Anreiz und Ablenkung, pers6n-
liche Befriedigung und Erlebnis? (vgl . Hertwig, 1974, S. 561). Und 
hat das Einkauf s zentrum als "Ort des Geschehens" diesen Bedflrf-
nissen nicht Rechnung zu tragen? 

Im folgenden soli versucht werden, anhand der beiden Zentren "City-
Galerie Aschaffenburg" und "Einkaufszentrum Sankt Augustin" den Ein
fluss der gegebenen Branchenstruktur sowie der baulichen Gestaltung 
und Ausstattung - jeweils verdeutlicht an einem tvpischen Beispiel -
auf diese flber die reine Versorgung hinausreichenden stsdtebildenden 
Funktionen zu erlautern. Zum besseren VerstSndnis sei eine kurze 
Charakterisierung der mit der Errichtung dieser beiden Einkaufszen
tren verbundenen Ziele vorangestellt. 

Sankt Augustin, nur wenige Kilometer von der Bundeshauptstadt Bonn 
entfernt auf der anderen Seite des Rheins gelegen, ist eine sehr jun-
ge Stadt. Sie entstand im Jahre 1977 im Zusammenhang mit der 
kommunalen Neuordnung des Grossraumes Bonn aus insgesamt sieben 
einzelnen, meist kleineren Gemeinden mit eher dorflichem Geprfige. 
Heute besitzt Sankt Augustin nach einem Bev61kerungswachstum, des-
sen Rate flber Jahre hinweg die h8chste in der Bundesrepublik war, 
mehr als 55.000 Einvvohner. Das 1977 erSffnete Einkaufszentrum ist 
Tei l des neu errichteten Stadtzentrums mit Kultur-, Šport-, Verwal-
tungs- und GeschSftsbereich, das neben der Wahrnehmung der zen-
tralen Funktionen dieser jungen Stadt auch eine integrierende Mitte 
fflr die zu einer Grossgemeinde zusammengeschlossene BevSlkerung 
der einst unabhangigen Ortsteile darsteUen soli . 



Im Gegensatz dazu ist das von der Einwohnerzahl mit Sankt Augustin 
durchaus vergleichbare, am Rande des Rhein-Main-Verdichtungsrau
mes gelegene Aschaffenburg eine Stadt, die schon auf eine langere 
Geschichte zurtickblicken kann. Sie verfugt flber eine historisch ge-
wachsene Innenstadt mit einem ausgeprfigten Geschfiftsbereich, in 
dessen unmittelbarer Nahe - kaum fflnf Gehminuten entfernt - 1974 
das Einkaufszentrum "City-Galerie" eroffnet wurde mit dem Zie l , den 
bereits vorhandenen innerstadtischen Einzelhandel zu erganzen und zu 
starken. Man erhoffte sich von der City-Galerie eine attraktivitats-
steigernde Wirkung fflr die Aschaffenburger City und so eine Verrin-
gerung des Kaufkraftabflusses zu den Verbrauchermarkten im Umland. 

Wenngleich beide Einkauf s zentren nicht zu den grSssten Zentren in 
der Bundesrepublik gehOren, sind sie doch mit rund 30.000 qm Ver-
kaufsfiache und 43 bzw. 51 GeschSftseinheiten (Kauf- und WarenhSu-
ser, EinzelhandelsfachgeschSfte und Dienstleistungsbetriebe) dem Typ 
des regionalen Shopping-Centers zuzurechnen. Sowohl die City-Gale-
rie Aschaffenburg als auch das Einkaufszentrum Sankt Augustin sind 
geschlossene, zweigeschossige Zentren, wobei sich die Kauf- und Wa-
renhauser z . T . flber weitere Ebenen erstrecken. 

3. Branchenstruktur 

Als erster Ansatz zur Beurteilung der Branchenstruktur seien hier 
nur die sogenannten Kundenmagneten betrachtet. Von besonderem In-
teresse sind dabei ihre Grosse und Anzahl, ihre Standorte innerhalb 
des Einkaufszentrums und die Schvverpunkte ihres Warenangebotes. 
Eine vollstandige Ubersicht der in den beiden Zentren vertretenen 
Branchen ist den im Anhang abgebildeten GrundrissplSnen zu entneh-
men. 

Betrachtet man die Situation in Sankt Augustin, so ist festzustellen, 
dass nach einer einstmals beabsichtigten, aber nicht mehr erfolgtea 
Ansiedlung eines gr6sseren Textilkaufhauses die Kauf- und War«n-
hauser traditioneller Ar t , aber auch z . B . ein grOsserer Lebensmittel-
supermarkt, die prinzipiell als Kundenmagneten fun/?*eren kOnnen, 
ganz fehlen. Die Lflcke *wischen grossen und «etnen Geschaftsein
heiten ist sehr stark ausgepragt, wobei die Magnetfunktion auf ein 
SB-Warenhaus mit einer Verkaufsfiache von knapp 26.000 qm besch-
rankt bleibt. 

Dieses ist jedoch infolge seines Standortes quasi "neben" dem Ein
kaufszentrum und der daher nur unzureichenden Anbindung an den 
flbrigen Einzelhandelsbereich nicht in der Lage, ruhigere Abschnitte 



der Ladenstrasse zu beleben, obwohl es selbst sehr gut frequentiert 
wird. Es kommt hinzu, dass ein Haupteingang von den Parkplatzen aus 
zwar direkt in die Lebensmittelabteilungen des SB-Warenhauses ftihrt, 
dei restliche Teil des Einkaufzentrums aber, abgesehen von zwei in 
diese Tiefebene ausgelagerten Dienstleistungsbetrieben, von den Park
platzen aus nur tlber Treppen oder Rolltreppen erreichbar ist. Lediglich 
in der mit 20 kleineren Geschfiften und Betrieben ausgestatteten Markt-
platzebene - der Ebene O - vermag ein weiterer Aus- und Eingang des 
SB-Warenhauses ftir den direkt anschliessenden Geschaftsbereich eine 
stfirkere Frequentierung zu erwirken. Fast alle anderen Abschnitte der 
Ladenstrasse, zunachst das seitlich gelegene Karree in der Marktplatz-
ebene und auch ein grosser Tei l der dartiberliegenden Ebene 1 profi-
tieren nicht oder nur wenig vom Kundenstrom des SB-Warenhauses. 

In der City-Galerie Aschaffenburg tibernehmen zwei Warenhauser 
(7200 qm bzw. 8000 qm Verkaufsflache) sowie ein Textilkaufhaus 
(4700 qm Verkaufsflache) und ein vveiteres Kaufhaus (etwa 4400 qm Ver
kaufsflache) die Rolle der Kundenmagneten. Durch ihre rfiumlich getren-
nten Standorte sorgen sie ftlr eine ausgeglichene Verteilung der Passan-
ten innerhalb des Einkaufszentrums, so dass der Besucher stets den Ein-
druck einer angenehm belebten Ladenstrasse erhfilt. 

Auch beim Warenangebot der Kundenmagneten zeigen sich in beiden Zen
tren bezeichnende Unterschiede. In der City-Galerie betonen die Kauf-
und Warenhfiuser erganzt durch eine Reihe von kleineren Geschfiften ihr 
Angebot im Bereich "Bekleidung und personlicher Bedarf", eine Waren-
gruppe, der beim Einkauf wohl weitaus weniger als bei anderen der 
Charakter des rein Notwendigen anhaftet, sondern wo auch die Freude 
an schSnen Dingen oder ein Geftihl persSnlicher Befriedigung eine be-
deutende Rolle spielen konnen. Schon ein zunfichst vielleicht ungezwun-
genes, unverbindliches Schauen, Suchen und Vergleichen, dem sich in 
der City-Galerie durch das ftlr ein Shopping-Center dieser Grossenord-
nung vergleichsweise umfangreiche Angebot in den Kauf- und Waren-
hausern zusfitzlich zu den Fachgeschaften weite M6glichkeiten eroffnen, 
vermag dem Kunden, speziell der Kundin einen hohen Erlebniswert zu 
vermitteln. 

In Sankt Augustin dagegen ist das Angebot an Bekleidung und person-
lichem Bedarf sowohl in bezug auf die Anzahl der Geschfifte als auch 
im Hinblick auf die ftir diese Warengruppen zur VerfUgung stehenden 
FISchen deutlich schvvScher ausgeprfigt. Das liegt u.a. in der Natur des 
SB-Warenhauses begrtlndet, das in seiner Sortimentsgestaltung ganz an-
dere Schwerpunkte setzt und somit eine Lticke in diesem Bereich hin-
terlfisst, die von den vorhandenen Fachgeschfiften nur unvollstandig ge-
schlossen wird. 



Im Vordergrund des Angebots des Sankt Augustiner Kundenmagneten 
steht dagegen der gesamte Lebensmittelbereich, der auch bezogen auf 
das Einkaufszentrum als Ganzes mit etwa 10.000 qm und einem Anteil 
von einem Drittel an der VerkaufsflSche eine absolute Vorrangstellung 
einnimmt. Angesichts dieser Zahlen wird die tiberragende Stellung des 
Lebensmitteleinkaufs im Einkaufszentrum Sankt Augustin verstandlich, 
der in Aschaffenburg auf nicht mehr als 3000 qm Verkaufsfl&che eher 
eine erganzende Rolle hat. 

Dabei kann der Begriff "Vordergrund" in gewissem Sinn durchaus w5rt-
lich genommen vverden. Die Lage der Lebensmittelabteilungen im un-
mittelbaren Anschluss an die Parkplatze scheint viele Kunden dazu zu 
veranlassen, diesen Bereich zuerst - direkt nach dem Abstellen des 
P K W s - zu betreten, um dann nach erfolgtem Kauf der Labensmittel 
mit meist umfangreichem und sperrigem Gepfick so schnell wie m6g-
lich ohne vveiteren "Umwege" durch den flbrigen Einzelhandelsbereich 
wieder den PKW aufzusuchen. 

Es ist sicherlich nicht moglich, allein aus der zunSchst so leicht 
feststellbaren Anzahl der Betriebe einzelner Branchen oder ihrem An
teil an der Gesamtzahl der Betriebseinheiten Rtickschltisse auf einen 
"Wohldurchdachten und ausgewogenen" Branchenmix zu ziehen oder gar 
mit Hilfe solcher Daten zu schltissigen Aussagen tiber die "Attraktivi-
tat" von Einkaufszentren zu kommen. Dazu hangt die richtige Branchen-
zusammensetzung eines Einkaufszentrums doch zu sehr von seiner durch 
den Standort gegebenen speziellen Situation ab. Dennoch lassen sich aus 
den bisher dargestellten Besonderheiten des vorhandenen Branchenmixes 
der beiden Zentren einige allgemeinere Folgerungen ziehen. 

Das Einkaufszentrum Sankt Augustin zeigt eine relativ unausgeglichene 
Branchenstruktur, die sich auch in der raumlich sehr inhomogenen 
Frequentierung des Zentrums widerspiegelt. Dieser Effekt ist zum 
grossen Te i l auf die Dominanz des SB-VVarenhauses zurtickzuftihren. Das 
betrifft nicht allein die im Vergleich zu den anderen Geschaften aus 
dem Rahmen fallende Grosse des Unternehmens, sondern insbesondere 
auch seine Plazierung im Einkaufszentrum, die eine starke Konzentra-
tion der Kundenstrome auf diesen Abschnitt bewirkt. Hinzu kommt die 
bei vielen Kunden sehr einseitige Ausrichtung auf das umfangreiche L e -
bensmittelangebot des SB-Warenhauses, dem durch das Warenangebot 
der im Cbrigen Einzelhandelsbereich vertretenen Geschafte und Betriebe 
keine vergleichbaren Anziehungspunkte entgegengesetzt vverden. Diese 
besonderen Konstellationen begtlnstigen im Einkaufszentrum Sankt Au
gustin eher eine an der notwendigen Bedarfsdeckung orientierte Kauf-
tatigkeit, als dass sie eine Atmosphare schaffen, in der sich tiber die 
reine Versorgung hinausreichende Funktionen mit stadtebildendem Cha
rakter entwickeln konnen. 



Im Gegensatz dazu kann in der City-Galerie Aschaffenburg durch die 
Aufteilung der Magnetfunktion auf vier verschiedene Betriebe, die sich 
auch in ihrer Grosse, in ihrem Standort und ihrem Angebot besser 
in das Einkaufszentrum als Ganzes einftigen, eine sehr viel ausge-
glichenere und daher ftlr den Kunden ansprechendere Situation erreicht 
werden. 

4. Bauliche Gestaltung und Austattung 

Ist es schon schwer, geeignete Kriterien ftlr die Beurteilung einer 
sinnvollen Branchenstruktur zu finden, so steigern sich die Schwie-
rigkeiten bei der Bewertung der baulichen Gestaltung und Austattung 
eines Einkaufszentrums noch. Fragen des personlichen Geschmacks, 
der darfiberhinaus auch zeitlichen VerSnderungen unterworfen ist, ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. Dies hat dazu gefuhrt, dass in bezug 
auf die "richtige" Gestaltung von Einkauf s zentren eine Vielzahl von 
oft recht kurzlebigen und z . T . auch widerspriichlichen Theorien 
kursieren. Gegenstand der Diskussionen sind vor allem - neben der 
Entscheidung tiber die prinzipielle Anlage des gesamten GebSudes, 
der einzelnen Geschafte und der Ladenstrasse, wobei ja haufig auch 
Sachzwange ausschlaggebend sind - die innere Ausgestaltung der Mali . 
Dies betrifft u.a. die Verwendung geeigneter Materialien fiir Decken, 
Wande und Beden, die Farb- und Lichtgestaltung, die Gestaltung der 
Schaufensterfronten, die Ausstattung mit Wegweisern und Werbung 
und an allererster Stelle die "Moblierung" der Ladenstrasse mit 
Pflanzen", Wasserspielen, Sitzgelegenheiten und gegebenenfalls mit 
"Kunst und Kitsch" . Allein die Frage, ob man auf der Ladenstrasse 
des Einkaufszentrums SitzbSnke aufstellt oder nicht, hat zu einer 
wahren "Sitzplatzphilosophie" gefuhrt. 

Es wilrde daher viel zu weit gehen, alle Moglichkeiten, die bei der 
Gestaltung und Ausstattung der Zentren bestehen, in ihren Vorziigen 
und Nachteilen ausgiebig zu erortern. Hier bietet sich nattirlich, bei 
Berticksichtigung einer entsprechenden Zweckmassigkeit und Funktio-
nalitat der Dinge, ftir den Betreiber bzw. den Gestalter eines Zen-
trums die beste Gelegenheit, eine den Kunden ansprechende, ange-
nehme EinkaufsatmosphSre zu schaffen. Eine so attraktiv gestaltete 
Umrahmung der KauftStigkeit vermag in vielen FSUen auf den Kunden 
eine eigene Anziehungskraft auszuiiben, so dass der Besuch des Ein
kaufszentrums auch unabhangig von der Einkaufsfunktion bewusst oder 
unbewusst als ein Erlebnis empfunden und als solches gesucht wird. 
Einige Aspekte sollen im folgenden nur kurz am Beispiel der Farb-
und Lichtgestaltung in den beiden Einkauf s zentren angedeutet werden. 



Sowohl die City-Galerie Aschaffenburg als auch das Einkaufszentrum 
Sankt Augustin entstanden wahrend der siebziger Jahre zu einer Zeit, in 
der die Ladenstrassen innerhalb der Zentren weitgehend dunkel gehalten 
wurden. Dahinter stand die Absicht, durch hell erleuchtete Auslagen in 
den Schaufenstern die Aufmerksamkeit des Kunden auf die Geschafte zu 
lenken, die sich davon einen verstarkten Umsatz versprachen. Die Mali 
wurde also dunkel, in diesen beiden konkreten Fallen braun gestrichen, 
Fussboden und z . T . auch Wande mit dunklen Natursteinen oder Fliesen 
verkleidet, die Beleuchtung reduziert und der Tageslichteinfall begrenzt 
bzw. ganz ausgeschaltet. 

Es zeigte sich jedoch rasch, dass die auf diese Weise nur zu leicht 
entstehenden finsteren Ecken und Nischen von den Besuchern als unan-
genehm oder sogar unsicher empfunden und deswegen vreitgehend ver-
mieden wurden. Gleichzeitig anderte sich auch der Geschmack des Pub-
likums, man bevorzugte wieder weisse Farbe oder helle PastelltOne, so 
dass die einstmals durchaus im Trend liegenden dunklen Zentren nicht 
mehr der Zeit entsprachen. 

Im Frtihjahr 1985 wurde daher die Mali der City-Galerie Aschaffenburg 
einer grtlndlichen Sanierung unterzogen. Durch den Einbau durchsichti-
ger Glaskuppeln, die Verspiegelung der oberen Galerie und eine farbli-
che Auffrischung der Gelander und Brtistungen konnte eine starke Auf-
hellung erreicht werden. Auch im Einkaufszentrum Sankt Augustin hat 
man mittlerweile, aber eher punktuell und nicht durchgreifend mit 
Massnahmen zur Erhellung der Ladenstrasse begonnen. 

Zur Beurteilung der baulichen Gestaltung und Ausstattung-der Zentren 
kann die Akzeptanz durch die Geschaftsleute als ein mSgliches Kri ter i 
um herangezogen werden. Bei einer Befragung der Geschaftsleute in der 
City-Galerie ausserte sich die flberwiegende Mehrheit (mehr als 93 % ) 
uberaus positiv zur Neugestaltung der Mali , die ihrer Meinung nach sehr 
zu einer angenehmen Einkaufsatmosphare beitragt. In Sankt Augustin wa-
ren 74 % der befragten Geschaftsleute der Ansicht, dass eine entspre-
chende Farb- oder Lichtgestaltung sich gflnstig auf die Attraktivitat des 
Einkaufszentrums auswirken wtirde, doch meinten gleichzeitig flber 50 %, 
z . Z t . sei die Ladenstrasse farblich schlecht gestaltet, insbesondere zu 
dunkel. 

Nur am Rande sei erw3hnt, dass auch in bezug auf die "M6blierung"der 
Ladenstrasse mit Banken, Blumen, Wasserspielen und Kunstplastiken 
etc. die Aschaffenburger Geschaftsleute mit einer Zustimmungsrate von 
93 % durchweg positiver eingestellt waren als die Befragten in Sankt Au
gustin mit nur 69 %. Diese klagten darfiberhinaus noch haufig flber tech-
nische Mangel des Einkaufszentrums, wie z . B . defekte Rolltreppen, was 



sich sehr nachteilig bei der Frequentierung des Zentrums bemerkbar 
mache. 

5. Schlussfolgerungen 

Soweit nun flberhaupt die BeschrSnkung auf einige wenige Aspekte e i 
ne Beurteilung zulSsst, kann mit aller gebotenen Vorsicht gefolgert 
werden, dass sowohl bei der Branchenstruktur als auch im Bereich 
der baulichen Gestaltung und Ausstattung im Einkaufszentrum Sankt 
Augustin Schwachstellen existieren, die das mit dem Besuch eines 
Shopping-Centers oft verbundene Einkaufserlebnis einschrfinken k6nnen. 
Die vorhandenen Mangel wirken sich aber nicht nur im Hinblick auf 
die eingangs grob skizzierten stadtischen Funktionen negativ aus, son
dern sie beeinflussen auch die FunktionsfShigkeit des Zentrums insge
samt. Unterstrichen wird dies durch die hohen Fluktuationsraten im 
Sankt Augustiner Zentrum. Zwischen dem August 1981 und dem Mai 
1985 kam es bei 43 GeschSftseinheiten zu mindestens 21 Nutzungs-
•vvechseln, was einer Rate von knapp 50 % an der Gesamtzahl der Be
triebe entspricht. In Aschaffenburg beschranken sich die Wechsel im 
gleichen Zeitraum auf 11 Falle (etwa 22 % ) , was sicherlich als Indiz 
ftir die weitgehende Problemlosigkeit der City-Galerie zu werten ist . 
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V P L I V STRUKTURE DEJAVNOSTI IN IZGLEDA TER SESTAVE ZGRADB 
NAKUPOVALNEGA CENTRA NA NJEGOVO MESTNO FUNKCIJO - PRI 
MERI IZ NAKUPOVALNIH SREDIŠČ " C I T Y GALERIE" V ASCHAFFEN
BURG U IN "SANKT AUGUSTIN" PRI BONNU 

Nakupovalna središča so v zadnjem času precej spremenila zunanjo in 
notranjo podobo. Organiziranost prodaje in prodajnih mest je precej 
bolj pestra kot nekoč, ko je bilo v betonskem silosu, ponavadi brez fan
tazije, razvrščeno blago. Težišče novejših nakupovalnih središč j e , da 
bi bili neke vrste "multifunkcionalni centri" pri čemer bi naj aspektu 
prodaje (trgovine) stale ob strani uslužnostne dejavnosti in ustanove kul-
turnoemocionalnega značaja. Obravnavani sta dve v naslovu omenjeni 
nakupovalni središči pri Frankfurtu in Bonnu. Velikost obeh je skoraj 
identična in presega 30.000 m2 površin, v njihovi notranjosti pa je na
meščenih 43 oziroma 51 ustanov različnega značaja. 

Značilnost ponudbe vsakega nakupovalnega središča j e , da se ob dveh 
ali treh trgovskih hišah gnete cela vrsta manjših trgovin, uslužnostnih 
obratov, kinodvoran ipd. Razvrščene so v največ treh etažah z vmesni
mi povezovalnimi galerijami, parki, vodometi. Avtorica je pri obeh na
kupovalnih središčih analizirala predvsem strukturo panog in zgradbeno 
strukturo in opremljenost. Ugotavlja, da lahko na podlagi omenjenih 
kriterijev zaključimo o atraktivnosti središča, saj moramo "shopping" 
šteti k osrednjim dejavnikom poselitve. 
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