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A l s Manuskript gedruckt 

BURKART LÜTZ 

VERSUCH ZUR DEFINITION EINIGER ELEMENTE 
EINES SOZIO=OEKONOMISCHEN MODELLS 

Vorbemerkungen 

Der s p e z i f i s c h e Charakter grosstädtischer S o z i a l - und W i r t -
s c h a f t s s t r u k t u r war und i s t - an s i c h und i n s e i n e r Wirkung 
auf bzw. s e i n e r Niederspiegelung durch städtebauliche S t r u k t u r e n 
-Gegenstand vielfältiger Analysen mit s t a r k v a r i i e r e n d e r 
Qualität. 
Für eine heute immer noch mächtige k o n s e r v a t i v e Denkrichtung 
i s t der scheinbar unaufhaltsame Verstädterungsprozess, d.h. 
d i e K o n z e n t r a t i o n immer grösserer Bevölkerungsteile i n ständig 
wachsenden grosstädtischen B a l l u n g s z e n t r e n , eine der schlimmsten 
Krankheiten der modernen Z e i t , d i e e i n e r s e i t s zur Vermassung 
der Städter, a n d e r e r s e i t s zur Verödung, s o z i a l e n Versteppung 
und Ausblutung des f l a c h e n Landes führe. 
So z i o g r a p h i e , Sozialökologie und Soz i a l g e o g r a p h i e haben i n o f t 
mühevoller A r b e i t mehr oder minder w i c h t i g e E i n z e l a s p e k t e der 
S o z i a l - und W i r t s c h a f t s s t r u k t u r e n von Städten beschrieben und 
k l a s s i f i z i e r t . 
Die Nationalökonomie i s t b e s t r e b t , anhand von makro-ökonomischen 
Entwicklungsmodellen s p e z i f i s c h e S t a n d o r t v o r t e i l e und - n a c h t e i l e , 
Wachstumschancen und Wachstumshemmnisse aus den vorgefundenen 
W i r t s c h a f t s s t r u k t u r e n und i h r e r neueren Entwicklung a b z u l e i t e n , 
während So z i o l o g e n , i n mehr oder minder ausgeprägten Masse auf 
ad hoc F r a g e s t e l l u n g e n antwortend, e i n z e l n e Zusammenhänge, 
Wirkungen bestimmter Faktoren oder d i e Reproduktion o b j e k t i v e r 
Strukturen im Bewusstsein der Bürger untersuchen. 

Obwohl noch gar n i c h t so s i c h e r i s t , ob denn tatsächlich i n 
nennenswertem Umfang eine Bevölkerungsabnahme auf dem f l a c h e n 
Land gegenüber der v o r i n d u s t r i e l l e n Periode s t a t t g e f u n d e n hat, 
oder ob n i c h t vielmehr l e d i g l i c h d i e Städte den grössten T e i l 
des Bevölkerungswachstums an s i c h gezogen haben. 
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Städtebauer und Verkehrsplaner e n d l i c h sehen s i c h zunehmend 
v e r a n l a s s t , i h r e n Entwicklungsplanungen sozioökonomische An
nahmen zugrunde zu legen, d i e f r e i l i c h im allgemeinen nur mit 
höchst g l o b a l e n Grössen wie etwa Bevölkerungszahl oder Zahl 
der Arbeitsplätze i n sehr grober Desaggregierung o p e r i e r e n , 
s o f e r n s i e n i c h t überhaupt K a t e g o r i e n u n k o n t r o l l i e r b a r e r 
I d e o l o g i e n zuzurechnen s i n d . 
Es i s t s i c h e r n i c h t übertrieben, wenn man sagt, dass es heute 
kaum einen möglichen Gegenstand w i s s e n s c h a f t l i c h e r Analyse und 
p r a k t i s c h e r G e s t a l t u n g g i b t , der b e i a l l e n B e t e i l i g t e n und 
I n t e r e s s i e r t e n s o v i e l Unbehagen und U n s i c h e r h e i t erzeugt, so
v i e l offene Fragen a u f w i r f t und durch e i n solches Missverhältnis 
zwischen Tragweite täglich g e t r o f f e n e r Entscheidungen und i h r e r 
r a t i o n a l überprüfbaren L e g i t i m a t i o n aufweist wie d i e moderne 
Grosstadt. Angesichts der hohen Kosten und der langen Lebens
dauer der m a t e r i e l l e n I n f r a s t r u k t u r unserer Städte wird doch 
durch jede heute g e t r o f f e n e Entscheidung d i e Entwicklung und 
Funktionsfähigkeit v i e l e r Bereiche des städtischen Lebens auf 
Jahrzehnte b e e i n f l u s s t , j a präjudiziert. 

Die Ungeklärtheit l a n g f r i s t i g e r Entwicklungstendenzen ( i s t d i e 
Verstädterung un a u s w e i c h l i c h oder etwa durch Ausbau der m a t e r i 
e l l e n , s o z i a l e n und k u l t u r e l l e n I n f r a s t r u k t u r des f l a c h e n Landes 
aufzuhalten? Welche Anforderungen werden B e t r i e b e a l s A r b e i t 
geber, Produzenten und D i s t r i b u t o r e n und Einwohner a l s A r b e i t 
nehmer, Bürger, Konsumenten und Teilnehmer am F r e i z e i t l e b e n an 
d i e Städte von morgen s t e l l e n ? ) , d i e aufs b i t t e r s t e mit der 
Tragweite unserer heutigen Entscheidungen k o l l i d i e r t ( d ie P r i v i 
l e g i e r u n g des I n d i v i d u a l v e r k e h r s i n den fünfziger Jahren prä
j u d i z i e l l z.B. d i e Entwicklung unserer Verkehrssysteme b i s weit 
i n d i e s i e b z i g e r , wenn n i c h t a c h t z i g e r Jahre h i n e i n , b e e i n f l u s s t 
i n d i e s e r Z e i t n i c h t z u l e t z t auch d i e Standortwahl der B e t r i e b e 
und d i e Wohnungswahl der Haushalte und kann über d i e s e n Sekundär
e f f e k t verhängnisvolle Konsequenzen für d i e Rentabilität der v i e l 
l e i c h t gegen Ende des Jahrhunderts v o l l ausgebauten modernen 
Massenverkehrssysteme i n Grosstädten haben; oder, v i e l d i r e k t e r : 
d i e Wohnsiedlungen, d i e i n den fünfziger Jahren entstanden s i n d , 
müssen aus ökonomischen Gründen s i c h e r l i c h noch zwei oder d r e i 
Jahrzehnte s t e h e n b l e i b e n , s e l b s t wenn s i e dann mit den Bedürf
n i s s e n i h r e r Einwohner und eines f u n k t i o n i e r e n d e n Stadtgefüges 
nur mehr wenig übereinstimmen), kann nur r e d u z i e r t werden, wenn 
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es g e l i n g t , e i n einigermassen adäquates, i n s i c h stimmiges und 
a l l e w e s e n t l i c h e n Faktoren einbeziehendes F u n k t i o n s - und Ent
wicklungsmodell urbaner G r o s s t r u k t u r e n a u f z u s t e l l e n . Dieses 
Modell muss notwendigerweise interdisziplinären Charakter haben; 
es muss Faktoren i n t e g r i e r e n , für deren Beschreibung von F a l l 
zu F a l l verschiedene Fachrichtungen, insbesondere Nationalöko
nomie, S o z i o l o g i e , Städtebau und Lehre des modernen Massen- bzw. 
In d i v i d u a l v e r k e h r s zuständig s i n d , wobei d i e s e r I n t e g r a t i o n s 
vorgang s e l b s t eine Aufgabe d a r s t e l l t , auf d i e keine d e r unmit
t e l b a r b e t r o f f e n e n Wissenschaften auch nur halbwegs v o r b e r e i t e t 
i s t . 

Im folgenden s e i l e d i g l i c h v e r s u c h t , auf eine sehr p r o v i s o r i s c h e 
Weise e i n i g e d i e s e r Faktoren - p r i n z i p i e l l ohne Rücksicht auf 
f a c h l i c h e Zuständigkeiten, aber unter Bevorzugung der S o z i a l -
wissenschaften - zu d e f i n i e r e n und i n i h r e r Zusammenfügbarkeit 
zu b e t r a c h t e n ; das Ergebnis kann b e s t e n f a l l s e i n e r s t e r K r i s t a l 
l i s a t i o n s k l u m p e n eines adäquaten Modells s e i n . 

1. Die Grundb e g r i f f e 

Das Spezifikum der Grosstadt l i e g t i n der räumlichen Konzen
t r a t i o n sozio-ökonomischer Funktionen. Diese Kombination und 
Interdependenz räumlicher bzw. quasi-räumlicher und sozio-ökono
mischer Faktoren machen den e i g e n t l i c h e n R e i z , aber auch, d i e 
fundamentale S c h w i e r i g k e i t e i n e r Analyse von S t a d t s t r u k t u r e n aus. 

a) Die sozio-ökonomischen Grössen: Bedürfnis, Bedarfsdeckung 
und Markt 
Im I n t e r e s s e e i n e r möglichst grossen K l a r h e i t und P r a k t i k a 

bilität des Modells s e i e n wenigstens p r o v i s o r i s c h , d i e vielfältigen, 
sich, i n n e r h a l b e i n e r S t a d t s t r u k t u r v o l l z i e h e n d e n s o z i a l e n und 
ökonomischen Beziehungen und Funktionen unter den allgemeinen 
K a t e g o r i e n von Bedürfnis, Bedarfsdeckung und Markt subsumiert. 
Es versteht s i c h von s e l b s t , dass eine genauere Analyse d i e An
wendbarkeit d i e s e r K a t e g o r i e n t e i l w e i s e i n Frage s t e l l t ; genauer 
gesagt w i r d eine solche Analyse ergeben, dass v i e l e und wichtige 
Beziehungen und Prozesse mit d i e s e n B e g r i f f e n nur unzureichend 
beschrieben werden können. Auf der anderen S e i t e e r l a u b t d i e 
Verwendung d i e s e r K a t e g o r i e n eine grobe A b s t r a k t i o n und raschere 
Verständigung, d i e im Augenblick dringend notwendig i s t . 
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Besonders missverständlich, kann der B e g r i f f des Marktes s e i n , 
der h i e r n i c h t nur im strengen ökonomischen Sinne gebraucht 
werden s o l l , sondern sehr v i e l a llgemeiner zur Bezeichnung eines 
sozialen Grundtyps, nämlich eines Austauschsystems mit offenem 
Charakter, und an dem un t e r angebbaren Bedingungen b e l i e b i g 
v i e l e Personen und I n s t i t u t i o n e n i n b e l i e b i g i n t e n s i v e r Weise 
teilnehmen können. 
Bedürfnisse und Bedarfsdeckung setzen Subjekte voraus, d i e 
i h r e r s e i t s zunächst i n zwei Hauptgruppen e i n g e t e i l t s e i e n , 
nämlich 
- B e t r i e b e ( e i n s c h l i e s s l i c h öffentliche Verwaltungen), d i e a l s 

Produzenten, A r b e i t g e b e r , D i s t r i b u t o r e n , V e r m i t t l e r und ähn
l i c h e s handeln können; 

- Haushalte, d i e vor a l l e m Bedürfnisse des Wohneas, des Konsu-
mierens, der Teilnahme an verschiedenen k u l t u r e l l e n Systemen 
und des A r b e i t e n s m a n i f e s t i e r e n . 

Für beide Gruppen von W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n i s t c h a r a k t e r i s t i s c h , 
dass s i e g l e i c h z e i t i g eine grosse Zahl v e r s c h i e d e n a r t i g e r Be
dürfnisse haben und zur Deckung i h r e s Bedarfs permanent oder 
i n t e r m i t t i e r e n d an verschiedenen Märkten - und zwar oftmals 
s i m u l t a n - teilnehmen müssen: 
- z.B. e i n B e t r i e b (etwa des produzierenden Gewerbes) i n t e r 

m i t t i e r e n d ( b e i Erweiterung oder Neubau von Betriebsanlagen) 
am Grundstücksmarkt, permanent am Markt für Rohstoffe und 
H a l b f e r t i g w a r e n , permanent am Arb e i t s m a r k t a l s Nachfrager von 
Arbeitskräften, permanent am Absatzmarkt, i n t e r m i t t i e r e n d am 
Kap i t a l m a r k t usw. (ähnliches g i l t mit l e i c h t e n M o d i f i k a t i o n e n 
auch für d i e anderen Typen von B e t r i e b e n ) ; 

- e i n Baushalt i n t e r m i t t i e r e n d am Wohnungsmarkt, permanent an 
den Warenmärkten für Güter des täglichen Bedarfs, i n j e w e i l s 
s p e z i f i s c h e r Weise i n t e r m i t t i e r e n d oder permanent am A r b e i t s 
markt, i n t e r m i t t i e r e n d an den Märkten für hochwertige Anschaf-
fungsgüter, i n t e r m i t t i e r e n d oder permanent an den verschiedenen 
h i e r a l s Quasi-Märkte b e t r a c h t e t e n k u l t u r e l l e n Systemen usw. 

Wie s i c h noch zeigen w i r d , i s t d i e E i n h e i t der an verschiedenen 
Märkten p a r t i z i p i e r e n d e n W i r t s c h a f t s u b j e k t e eine z e n t r a l e Prä
misse der Analyse urbaner S t r u k t u r . 
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b) Die räumlichen Faktoren: Enge und D i s t a n z 
Die räumlichen Faktoren stehen unter dem Gesetz der Knapp

h e i t . Raummangel und D i s t a n z wirken i n f o l g e d e s s e n a l s R a t i o 
n i e r u n g s f a k t o r e n , d i e zwischen Bedürfnis und Bedarfsdeckung 
t r e t e n ; s i e erzwingen eine H i e r a r c h i s i e r u n g der Bedürfnisse 
gemäss dem Grad, i n dem s i e Bedarfsdeckung t r o t z räumlicher 
Enge oder zu überwindender Distanze n g e s t a t t e n . Mit anderen 
Worten nehmen n i c h t a l l e i n e i n e r Stadt ansässigen W i r t s c h a f t s 
subjekte i n gleichem Umfang an a l l e n Märkten t e i l , s e l b s t wenn 
e i n Bedürfnis h i e r z u vorhanden wäre. Vielmehr s e i angenommen, 
dass das V e r h a l t e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e r a t i o n a l e r f o l g t , 
d.h. um so i n t e n s i v e r zur Teilnahme an einem bestimmten Markt 
drängt, j e d r i n g l i c h e r das entsprechende Bedürfnis i s t . A l l e r 
dings muss i n e r s t e r Instanz d i e s e Annahme eines i n s o f e r n r a t i o 
n a l e n Verhaltens der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e m o d i f i z i e r t werden durch 
den Verweis auf d i e z e i t l i c h e F i x i e r u n g und d i e hie r a u s e n t s t e 
hende mögliche Diskontinuität w i c h t i g e r Verhaltensaspekte: So 
können Standortentscheidungen eines B e t r i e b e s oder Wohnungswahl-
entscheidungen eines Haushaltes im R e g e l f a l l e n i c h t k u r z f r i s t i g 
r e v i d i e r t werden, wenn sich. Bedingungen der Zugänglichkeit zu 
bestimmten w i c h t i g e n Markten verändern; d e s g l e i c h e n kann d i e 
Teilnahme an k u l t u r e l l e n Systemen ebenso längere Z e i t unter 
r e l a t i v i r r a t i o n a l gewordenen Bedingungen b e i b e h a l t e n werden 
wie e i n A r b e i t s p l a t z . 

2. Die z e n t r a l e n a n a l y t i s c h e n Ansätze 

A k z e p t i e r t man d i e r e l a t i v simplen, im vorstehenden aufge
führten B e g r i f f e , so e r g i b t s i c h b e r e i t s e i n sehr k o m p l i z i e r t e s 
System der Analyse. 

a) E r m i t t l u n g der für urbane S t r u k t u r e n r e l e v a n t e n Bedürfnisse 
Die s p e z i f i s c h e n Formen der Bedarfsdeckung s p e z i f i s c h e r Be

dürfnisse haben zur Folge, dass d i e räumlichen Faktoren i n ver
schiedenem Umfang a l s Zugänglichkeitsschwelle vor den b e t r e f f e n 
den Märkten f u n g i e r e n . B e t r a c h t e t man d i e möglichen Märkte, an 
denen d i e e i n z e l n e n K a t e g o r i e n von Subjekten p a r t i z i p i e r e n wollen 
oder müssen, so lässt s i c h r e l a t i v r a s c h eine Gruppe von Märkten 
und von ihnen korrespondierenden Bedürfnissen ausscheiden, d i e 
von den räumlichen Faktoren p r a k t i s c h n i c h t b e e i n f l u s s t werden. 
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Typische B e i s p i e l e hierfür s i n d der Ka p i t a l m a r k t a l s d i e Be
t r i e b e i n t e r e s s i e r e n d e r Markt und d i e d i v e r s e n I n f o r m a t i o n s 
systeme a l s für den Haushalt w i c h t i g e r Quasi-Markt. B e i anderen 
Märkten i s t d i e Zugänglichkeit zwar von Raummangel und/oder 
D i s t a n z abhängig, jedoch nur i n Grössenordnungen, d i e den Rahmen 
urbaner S t r u k t u r e n sprengen: für einen B e t r i e b mit Eisenbahn-
anschluss fällt es kaum i n s Gewicht, ob seine Rohstoffe über 
600 oder 700 km t r a n s p o r t i e r t werden müssen; Energieanschlüsse 
l a s s e n s i c h im allgemeinen mit auf d i e Dauer r e l a t i v geringen 
Kosten über Entfernungen h i n h e r s t e l l e n , d i e weit über den 
Radius von Gr o s s t a d t g e b i e t e n h i n a u s r e i c h e n ; b e i der Teilnahme 
der Haushaltungen am T o u r i s t i k m a r k t i n Form der jährlichen Ur
l a u b s r e i s e s p i e l t eine Verlängerung oder Verkürzung der R e i s e 
entfernung von 20 oder 30 km kaum eine R o l l e . 

Für d i e Analyse urbaner S t r u k t u r e n s i n d nur diejjenigen Bedürfnisse. 
und Märkte bedeutsam, b e i denen 
k e i t s s p e r r e n i n nennenswertem Umfang i n Frage kommen.. Dies g i l t 
insbesondere e i n e r s e i t s für Bedürfnisse, deren Deckung d i r e k t 
oder i n d i r e k t durch den Grundstücksmarkt e r f o l g t oder von ihm 
b e e i n f l u s s t wird ( a l s o insbesondere das Bedürfnis nach Standort-
fläche und Wohnung), so wie für Bedürfnisse, ,welche d i e persönliche 
Teilnahme von I n d i v i d u e n an Märkten verlangen. 

Diese auf den e r s t e n B l i c k ganz t r i v i a l e Unterscheidung i s t u.a. 
deshalb so be d e u t u n g s v o l l , w e i l im Zuge der Entwicklung unserer 
i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t s i c h sehr wohl d i e räumliche Bedingt
h e i t bestimmter Formen der Bedarfsdeckung vermindern kann, damit 
aber bestimmte Märkte i h r e n früheren l o k a l e n Charakter ganz oder 
überwiegend v e r l i e r e n und somit aus dem k o n s t i t u t i v e n sozio-öko-
nomischen System der Stadt h e r a u s f a l l e n . 

b) D i f f e r e n z i e r u n g der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e nach. Bedürfnisstrukturen 
K o n z e n t r i e r t man s i c h auf d i e Märkte, deren Zugang durch räum

l i c h e Faktoren erschwert werden kann, und gebt man w e i t e r h i n von 
der Prämisse der E i n h e i t der an den verschiedenen Märkten p a r t i 
z i p i e r e n d e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e aus, so e r g i b t sich, u n m i t t e l b a r , 
dass w i r mit e i n e r r e c h t b r e i t e n V i e l f a l t von s p e z i f i s c h e n Bedürf
n i s s t r u k t u r e n verschiedener K a t e g o r i e n von W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n 
zu rechnen haben, d i e mit mehr oder minder g r o s s e r Intensität auf 
d i e Teilnahme an j e w e i l s s p e z i f i s c h e n Märkten drangen. Weiter 
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unten s e i v e r s u c h t , e i n i g e B e i s p i e l e für d e r a r t i g e Bedürfnis
s t r u k t u r e n bzw. von ihnen k o n s t i t u i e r t e B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l e 
zu geben. Die verschiedenen Aspekte des Verhaltens der W i r t 
s c h a f t s s u b j e k t e - a l s o konkret gesprochen d i e Standortwahl oder 
E i n s t e l l u n g s p o l i t i k eines B e t r i e b e s ; Wohnungswahl, A r b e i t s p l a t z -
wahl, E i n k a u f s - und F r e i z e i t g e w o h n h e i t e n eines Haushalts oder 
e i n z e l n e r s e i n e r M i t g l i e d e r - hängen mehr oder weniger eng m i t 
einander zusammen und werden mehr oder weniger d e u t l i c h a l s 
zusammenhängend p e r z i p i e r t . S i e s i n d j e w e i l s durch eine s p e z i 
f i s c h e H i e r a r c h i e der Bedürfnisse und damit durch, s p e z i f i s c h e 
B e r e i t s c h a f t gekennzeichnet, grössere oder geringere Kosten für 
d i e Teilnahme an bestimmten Markten oder Teilmärkten aufzuwenden. 

Ob d e r a r t i g e Bedürfnisstrukturen überhaupt em p i r i s c h e r m i t t e l t 
und n i c h t b l o s s b e s t e n f a l l s aus bekannten Kennzeichen der be
t r e f f e n d e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e g e f o l g e r t werden können oder aber 
r e t r o s p e k t i v aus den beobachteten B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l e n abge
l e i t e t werden müssen, lässt s i c h gegenwärtig noch n i c h t sagen. 
An s i c h s i n d zumindest hypothetische Aussagen über Bedürfnis
s t r u k t u r e n von gros s e r W i c h t i g k e i t , da j a sowohl d i e e i n z e l n e n 
Bedürfnisse wie i h r e H i e r a r c h i e sehr s t a r k e n Veränderungen un t e r 
der Wirkung z a h l r e i c h e r Faktoren u n t e r l i e g e n und da di e s e Faktoren 
auf dem Umweg über d i e Veränderung der Bedürfnisprofile i n schwer
wiegendem Masse das F u n k t i o n i e r e n und d i e Funktionsvoraussetzungen 
grosstädtischer S t r u k t u r e n b e e i n f l u s s e n können. 

c) Die Berechnung der Bedürfnisse an den räumlichen Faktoren: 
d i e Ausbildung von B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l e n 
Die räumlichen Faktoren der Enge und stanz wurden w e i t e r 

oben angeführt a l s R a t i o n i e r u n g s f a k t o r e n , an denen s i c h d i e 
D r i n g l i c h k e i t des Bedürfnisses nach Teilnahme an einem bestimmten 
Markt zu erweisen hat. B e i der Analyse d i e s e s R a t i o n i e r u n g s e f f e k t e s 
s i n d zwei elementare, vor a l l e m d i e empirische E r m i t t l u n g und 
Klärung städtischer S t r u k t u r a u s s e r o r d e n t l i c h erschwerende Tat
sachen zu berücksichtigen: 
- Enge und D i s t a n z können s i c h oftmals komplementär zueinander 

v e r h a l t e n : Um d i e D i s t a n z zu einem Ort der Bedarfsdeckung zu 
v e r r i n g e r n , muss i n e r s t e r Instanz ( d i e s e r Zusammenhang w i r d 
a l l e r d i n g s durch d i e zweite Tatsache möglicherweise r e l a t i v i e r t ) 
grössere Enge i n Kauf genommen werden; wer, aus welchen Gründen 
auch immer, für d i e B e f r i e d i g u n g w i c h t i g e r Bedürfnisse hohen 
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Raumbedarf hat, muss demgegenüber b e r e i t s e i n , grössere Z e i t -
Wege-Kosten s e l b s t zu tragen oder auf seinen Marktpartner ab
zuwälzen. Der R a t i o n i e r u n g s e f f e k t der räumlichen Faktoren 
v o l l z i e h t s i c h oftmals i n einem zweidimensionalen Koordinaten
system; 

- Enge und D i s t a n z können i n erheblichem Masse durch städtebau
l i c h e Massnahmen sowie d i e Ordnung und S t r u k t u r des Verkehrs-
systems n e g a t i v und p o s i t i v b e e i n f l u s s t werden. S i e s i n d keine 
d i r e k t e n Funktionen der Bodenfläche und geographischen Aus
dehnung. 

Das konkrete V e r h a l t e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e , das j a n i c h t i n 
i s o l i e r t e Bedürfnisse und i s o l i e r t e Bedarfsdeckung aufgelöst, 
sondern s t e t s i n s e i n e r E i n h e i t gesehen werden muss, e n t s p r i c h t 
damit j e einem s p e z i f i s c h e n B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l , b e i dem d i e 
p r i v i l e g i e r t e s t e n Bedürfnisse auf Kosten weniger p r i v i l e g i e r t e r 
Bedürfnisse s i c h i n der einen oder anderen 'Weise gegenüber den 
räumlichen Faktoren und den von ihnen ausgehenden Behinderungs-
e f f e k t e n der Zugänglichkeit durchsetzen. 
D e r a r t i g e B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l e für s p e z i f i s c h e K a t e g o r i e n von 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n l i e s s e n ohne unüberwindliche S c h w i e r i g k e i t e n 
e m p i r i s c h untersuchen und beschreiben. Fruchtbringend werden 
solche E r m i t t l u n g e n a l l e r d i n g s e r s t i n dem Masse, i n dem man über 
d i e Wirkung der räumlichen Faktoren Bescheid weiss. 

'Dieser w i c h t i g e Tatbestand, der b e i s p i e l s w e i s e i n den besten 
A r b e i t e n der Sozialökologie i n dem Operieren mit Isochronkurven 
a n s t e l l e von geographischen Entfernungskurven seinen N i e d e r s c h l a g 
f i n d e t , i s t o f f e n s i c h t l i c h e i n e r mächtigen Tendenz i n der Städte
baulehre und - p r a x i s entgangen, d i e durch bewusste Beschränkung 
der Baudichte den R a t i o n i e r u n g s e f f e k t der räumlichen Faktoren 
n a c h h a l t i g vergrössert hat. 

3) P r a k t i s c h kann d i e E r m i t t l u n g von B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l e n und 
d i e E r m i t t l u n g des R a t i o n i e r u n g s e f f e k t e s der räumlichen Faktoren 
nur Hand i n Hand vor s i c h gehen, indem man o p e r a t i o n e l l nachein
ander immer d i e eine und dann d i e andere S e r i e von Tatsachen a l s 
konstant b e t r a c h t e t . Einen e r s t e n empirischen Versuch i n d i e s e r 
H i n s i c h t unternahm der V e r f a s s e r anlässlich der Analyse der 
Standortbedingungen und i h r e r Entwicklung im Münchener S t a d t 
zentrum; v g l . HARTENSTEIN-LUTZ, C i t y München, Frankfurt/M. 1963. 
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Nun dürfen jedoch d i e s e B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l e der e i n z e l n e n 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e wiederum n i c h t i s o l i e r t , sondern nur i n 
Komplementarität zu den B e d a r f s d e c k u n g s p r o f i l e n i h r e r j e w e i l i g e n 
Marktpartner gesehen werden, mit denen s i e i n Güter- oder L e i s t u n g s 
austausch t r e t e n . 

Grosstädtische F u n k t i o n s k r e i s e a l s g l e i c h z e i t i g sozio-ökonomisch 
und räumlich d e f i n i e r t e Märkte 
Geht man davon aus, dass 

- d i e Qualität eines Marktes bezeichnet w i r d durch Wert und Menge 
der auf ihm ausgetauschten Güter und Lei s t u n g e n , 

- Wert- und Mengenumsatz eines Marktes unte r sonst g l e i c h e n Be
dingungen abhängen von der Zahl der an ihm teilnehmenden Anbie
t e r und Nachfrager, 

so i s t d i e Bedarfsdeckung auf einem von räumlichen Faktoren ab
hängigen Markt um so besser möglich, j e grösser dessen Einzugs
g e b i e t i s t , d.h. j e mehr W i r t s c h a f t s s u b j e k t e aufgrund i h r e r 
t y p i s c h e n Bedürfnisstrukturen i n der Lage s i n d , d i e aus den 
räumlichen Faktoren r e s u l t i e r e n d e n Zugänglichkeitshemmnisse zu 
überwinden. 
Von a l l e n anderen räumlich bedingten sozio-ökonomischen S t r u k t u r e n 
u n t e r s c h e i d e t sich, damit d i e Stadt und insbesondere d i e Grosstadt 
o f f e n s i c h t l i c h durch d i e Chance, d i e s i e .Wirtschaftssubjekten 
b i e t e t , aufgrund der physischen oder durch das Verkehrssystem 
ermöglichten Nähe permanent oder i n t e r m i t t i e r e n d an e i n e r V i e l 
z a h l von Märkten hoher Qualität zu p a r t i z i p i e r e n . 
Entscheidend s i n d i n d i e s e r Aussage d i e B e g r i f f e V i e l z a h l von 
Märkten hoher Qualität (d.h. j e w e i l s grossem E i n z u g s b e r e i c h ) , 
d i e dem W i r t s c h a f t s s u b j e k t mit erträglichen Aufwendungen zur 
Ueberwindung der räumlichen Faktoren zugänglich, s i n d . 

V i e l e Utopien der Städtebau- und S i e d l u n g s l e h r e erkennen zwar 
p r i n z i p i e l l den hohen wert der Zugänglichkeit eines Marktes, 
übersehen jedoch d i e R o l l e von Marktpluralität und Marktqualität 
- b e i s p i e l s w e i s e wenn man Wohnungen um Arbeitsstätten g r u p p i e r t 
und h i e r d u r c h zwar d i e Zugänglichkeit zu einem s p e z i f i s c h e n Ar
beit s m a r k t erhöht, aber g l e i c h z e i t i g den Haushaltungen und i h r e n 
M i t g l i e d e r n den Zugang zu anderen Märkten - Märkten, d i e der 
Güterversorgung oder der Bedarfsdeckung mit k u l t u r e l l e n Leistungen 
dienen oder auch, s p e z i f i s c h e n anderen Arbeitsmärkten - erschwert. 
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Nun besteht f r e i l i c h , b e t r a c h t e t man Enge und Di s t a n z a l s 
l i n e a r e Funktionen von Bodenfläche und geographischer Entfernung, 
e i n scheinbar unaufhebbarer Gegensatz zwischen Grösse eines 
Markteinzugsgebietes und Wirkung räumlicher Faktoren: Je mehr 
Menschen an einem l o k a l i s i e r t e n Markt teilnehmen w o l l e n , desto 
grösser i s t unter d i e s e n Voraussetzungen d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Entfernung, d i e s i e zurückzulegen haben, und desto grösser macht 
s i c h (vor a l l e m wenn zur Abwicklung des Marktes f e s t e und n i c h t 
b e l i e b i g komprimierbare E i n r i c h t u n g e n notwendig s i n d ) d i e Enge 
bemerkbar. H i e r i n l a g o f f e n s i c h t l i c h t r a d i t i o n e l l , d.h. i n vor
i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t e n , eine der w i c h t i g s t e n Beschränkungen 
für das Wachstum von z e n t r a l e n Orten mit mehr oder minder ausge-
prägtem städtischen Charakter. 

E r s t d i e moderne Technik hat, insbesondere i n der s p e z i f i s c h e n 
V a r i a n t e der Ve r k e h r s t e c h n i k , d i e s e scheinbar elementaren Zusam
menhänge g e l o c k e r t und d i e Möglichkeit zur Ausbildung von Märkten 
geschaffen, d i e für weit grössere Zahlen von W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n 
permanent oder mit g e r i n g e r Mühe bzw. Kosten i n k u r z e r P e r i o d i z i 
tät zugänglich s i n d . 
Auf der anderen S e i t e kann, wird d i e dominierende R o l l e der 
Marktzugänglichkeit für d i e sozio-ökonomische Qualität e i n e r 
S t a d t s t r u k t u r n i c h t erkannt, durch entsprechende M i s s g e s t a l t u n g 
des Verkehrssystems der p o t e n t i e l l e E i n z u g s b e r e i c h von Märkten 
e r h e b l i c h r e d u z i e r t werden. 
Die empirische Beschreibung und Analyse derartiger multipler 
M a r k t s t r u k t u r e n mit i h r e n j e w e i l i g e n Einzugsbereichen dürfte 
d i e w i c h t i g s t e Aufgabe der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n G rosstadt
forschung d a r s t e l l e n . Nur dann i s t sie i n der Lage, d i e Beein
f l u s s u n g s f a k t o r e n genau zu bezeichnen, mit deren H i l f e Städtebau 
und Verkehrsplanung auf gegebene S t a d t s t r u k t u r e n e i n w i r k e n können, 
und d i e Konsequenzen zu überblicken, d i e von bestimmten überört
l i c h i n i t i i e r t e n Entwicklungen (wie Veränderungen ökonomischer 

5)Der E i n z u g s b e r e i c h eines städtischen F u n k t i o n s k r e i s e s war für 
permanente, d.h. alltägliche Zugänge auf den Radius eines Fuss
marsches von maximal e i n b i s e i n e i n h a l b Stunden und für i n t e r 
m i t t i e r e n d e Zugänge mit kürzerer Periodizität auf den Radius 
eines halben Tagemarsches zu Fuss oder mit Wagen r e d u z i e r t ; 
h i e r a u s lässt s i c h e i n Mindestbesatz des Landes mit Marktorten 
und b e i gegebener S i e d l u n g s d i c h t e eine maximale Ausdehnung 
p r a k t i s c h a l l e r Städte a b l e i t e n . 
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und g e s e l l s c h a f t l i c h e r Grunddaten für das Verhalten des e i n 
zelnen Wirtschaftssubjekts) oder planerischen E i n g r i f f e n aus
gehen können. 

Eine solche Analyse einzelner Marktstrukturen und ihres Zusammen
hangs wird a l l e r d i n g s sehr erschwert durch die - o f f e n s i c h t l i c h 
je nach Typ der Bedarfsdeckung bzw. Markttyp und nach Kategorie 
von Wirtschaftssubjekten verschiedene - Anpassungsverzögerung 
an neue Verhaltensbedingungen: Sei es wegen der k u r z f r i s t i g e n 
Wandlungsunfähigkeit von Artefakten (z.B. Wohnungen und Wohn
häuser, Verkaufsstellen, Produktionsstätten u.a.), s e i es, weil 
die ökonomische Verhaltensoptimierung der Wirtschaftssubjekte 
meist über die längerfristige Ausprägung von Gewohnheiten ge
schieht, darf das Verhalten eines gegebenen Wirtschaftssubjekts 
ni c h t nur unter der Annahme an a l y s i e r t werden, dass es s i c h i n 
Bezug auf die zum Beobachtungszeitpunkt gegebenen Bedingungen 
a u s s c h l i e s s l i c h r a t i o n a l , d.h. a u s s c h l i e s s l i c h im Sinne optimaler 
Bedarfsdeckung, v e r h i e l t e . Wege werden vermutlich nicht s e l t e n 
auch dann noch eine gewisse Zei t beibehalten, wenn s i e nicht 
mehr der kürzesten Distanz zu Zie l e n entsprechen; Standorte 
werden nicht s o f o r t verändert, wenn s i c h z e i g t , dass anderswo 
eine bessere Kombination von verfügbarer Fläche und guter Zu
gänglichkeit aus dem benötigten Einzugsbereich bzw. zu den ge
wünschten Märkten e x i s t i e r t . 

Jede Analyse von Marktstrukturen der hi e r uns interessierenden 
Art muss also auch auf einen mehr oder weniger langen Zeitraum 
früherer Entwicklung zurückgreifen und den beobachteten Zustand 
al s Resultat verschiedener Optimierungsentscheidungen i n s i c h 
wandelnden Konstellationen zu begreifen suchen. 

F r e i l i c h i s t diese Dynamisierung der Analyse nur auf den ersten 
B l i c k eine zusätzliche Erschwerung, s t e l l t s i e doch auf der 
anderen Seite eine unausweichliche Bedingung für Projektionen 
dar, die a l l e i n planungsadäquate Aussagen l i e f e r n können. 

3. Versuch der Exemplifizierung an ausgewählten Markttypen: 
Arbeitsmarkt und Versorgungsmarkt für hochwertige Konsumgüter 

Aus den vorstehenden Ueberlegungen zur notwendigen Dynamisie
rung der Analyse lässt s i c h unmittelbar ab l e i t e n , dass die An
wendung der eben grob s k i z z i e r t e n B e g r i f f e und Zusammenhänge auf 
konkrete Marktstrukturen dort am l e i c h t e s t e n i s t , wo das Ver-
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h a l t e n der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e r e l a t i v flüssig s e i n kann und 
n i c h t durch nur l a n g f r i s t i g verrückbare Daten b e e i n f l u s s t w i r d 
( s o l c h e nur l a n g f r i s t i g verrückbare Daten s i n d b e i s p i e l s w e i s e 
d i e hohen ortsgebundenen I n v e s t i t i o n e n der meisten P r o d u k t i o n s 
b e t r i e b e ) . 
Den beiden ausgewählten Marktformen - Arbeitsmarkt und Kunden
markt für hochwertige Verbrauchsgüter - i s t , wie offenbar auch 
v i e l e n anderen ähnlichen Märkten, gemeinsam, dass s i c h im Be
r e i c h e e i n e r Grosstadt (genauer gesagt e i n e r S t a d t r e g i o n , d.h. 
e i n e r Stadt mitsamt dem E i n z u g s b e r e i c h der w i c h t i g s t e n i h r e r 
Märkte) eine Fülle von Teilmärkten mit j e w e i l s s p e z i f i s c h e r 
Qualität und d i e s e r Qualität korrespondierenden Einzugsbereichen 
h e r a u s b i l d e n , wobei zwischen den e i n z e l n e n Teilmärkten eine 
mehr oder weniger enge, mehr oder weniger b r e i t e "Ränder" be
t r e f f e n d e Kommunikation bestehen kann. 

a) A r b e i t s m a r k t 
E i n e kürzlich vom Münchner I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t 

l i c h e Forschung durchgeführte Voranalyse der Arbeitsmarktstrukturen in einem m i t t l e r e n i n d u s t r i e l l e n Ballungszentrum J ergab 
folgendes, t r o t z der Unzulänglichkeiten der verfügbaren S t a t i 
s t i k e n doch r e c h t e i n d e u t i g e s B i l d : 

1. Für eine k l e i n e Gruppe von Erwerbspersonen mit überdurch
s c h n i t t l i c h , hoher Q u a l i f i k a t i o n ( d i e s i c h darüber hinaus 
v e r m u t l i c h noch durch, w e i t e r e , i h r e Mobilität fördernde, 
aber n i c h t im e i n z e l n e n e r f a s s b a r e Kennzeichen c h a r a k t e r i 
s i e r t ) g r e i f t der Arbeitsmarkt über das geschlossene W i r t 
s c h a f t s g e b i e t hinaus; d i e Angehörigen d i e s e r Gruppe p a r t i 
z i p i e r e n auch - entweder m i t t e l s längerer täglicher bzw. 
wöchentlicher Pendelwege oder durch. Wohnungswechsel - am 

Es handelt s i c h um den Wirtschaftsraum Augsburg mit etwas 
170 000 Beschäftigten, d i e s i c h im Verhältnis 3:2 auf das pr o 
duzierende Gewerbe und d i e s o n s t i g e n Wirtschaftszweige v e r t e i l e n 
(wobei im produzierenden Gewerbe j e etwa e i n V i e r t e l der A r b e i t s 
plätze auf den Maschinenbau und verwandte Branchen sowie auf 
T e x t i l - , Bekleidungs- und S c h u h i n d u s t r i e e n t f a l l e n ) , mit etwa 
300 000 Einwohnern im Kerngebiet und einem weite r e n Einzugsbereich., 
i n dem nochmals rund 120 000 Einwohner leben, deren erwerbstätiger 
T e i l ganz überwiegend entweder i n der L a n d w i r t s c h a f t und i h r un
m i t t e l b a r verbundenen B e t r i e b e n beschäftigt i s t oder i n den Wi r t 
schaftsraum e i n p e n d e l t . 
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A r b e i t s m a r k t anderer B a l l u n g s z e n t r e n i n m i t t l e r e r b i s g r o s s e r 
Entfernung. 

2. Für den Rest der Beschäftigten besteht eine verhältnismässig 
enge K o r r e l a t i o n zwischen Q u a l i f i k a t i o n auf der einen S e i t e 
und Ausdehnung des Ar b e i t s m a r k t e s , an dem s i e a k t u e l l oder 
p o t e n t i e l l teilnehmen: Die höher q u a l i f i z i e r t e n Erwerbstätigen 
(vor a l l e m w i c h t i g e Gruppen von A n g e s t e l l t e n sowie T e i l e der 
F a c h a r b e i t e r ) wählen i h r e n A r b e i t s p l a t z r e l a t i v unabhängig 
von der zu überwindenden D i s t a n z , während d i e u n q u a l i f i z i e r 
t e s t e n Gruppen (insbesondere A r b e i t e r i n n e n ) nach Möglichkeit 
nur einen A r b e i t s p l a t z i n der Nähe i h r e r Wohnung annehmen. 

3. I n der P e r s p e k t i v e der B e t r i e b e b e s i t z e n a l s o d i e e i n z e l n e n 
f a c h l i c h e n Teilarbeitsmärkte ( d i f f e r e n z i e r t nach. Höhe und A r t 
der auf ihnen angebotenen und nachgefragten Q u a l i f i k a t i o n ) 
v e r s c h i e d e n grosse E i n z u g s b e r e i c h e , d i e p r i n z i p i e l l mit s t e i 
gender Q u a l i f i k a t i o n grösser und mit sinkender Q u a l i f i k a t i o n 
k l e i n e r werden. 

4. I n Bezug auf d i e optimale Chance zur Deckung i h r e s A r b e i t s 
kräftebedarfs d a r f man somit für d i e e i n z e l n e n A r t e n von 
Be t r i e b e n s p e z i f i s c h verschiedene günstige Standorte annehmen: 

- P r o d u k t i o n s b e t r i e b e , d i e überwiegend ungelernte Arbeitskräfte 
beschäftigen, haben i h r e n günstigsten Standort entweder i n 
nächster Nähe der d i c h t b e s i e d e l t e n p e r i p h e r e n Wohngebiete 
oder an den E i n f a l l s t o r e n der Pendlerströme (d.h. i n Nachbar
s c h a f t der Vorortsbahnhöfe oder am Rand des geschlossenen 
S t a n d o r t g e b i e t e s , wo s i e dann zum T e i l mit eigenen Verkehrs
netzen i h r e n d e u t l i c h , s e k t o r a l s t r u k t u r i e r t e n E inzugsbereich 
e r s c h l i e s s e n ) . 

- B e t r i e b e mit höheren Qualifikationsbedürfnissen s i n d demgegen
über auf zentrumsnahe Standorte angewiesen, wo s i e i n der Lage 
s i n d , Beschäftigte aus a l l e n T e i l e n des Wirtschaftsraumes mit 
d u r c h s c h n i t t l i c h kürzester D i s t a n z zu r e k r u t i e r e n . 

5. Die t r a d i t i o n e l l e n Standorte von B e t r i e b e n mit längerer Ge
s c h i c h t e können s i c h wegen der Veränderung der Sie d l u n g s 
s t r u k t u r , d.h. der Verlagerung des Bevölkerungswachstums auf 
den Aussenraum, i n e i n e r sehr ungünstigen S i t u a t i o n befinden, 
da s i c h h i e r d u r c h d i e Dis t a n z e n auf den für s i e wichtigen 
Teilarbeitsmärkten mit r e l a t i v n i e d r i g e r Q u a l i f i k a t i o n (und 
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entsprechend starker räumlicher Konzentration) vergrössern; 
i n einigen Fällen wird f r e i l i c h diese Tatsache durch die 
Hebung des Qualifikationsniveaus kompensiert, der dann wieder 
Um ein zentraler Standort mit der Möglichkeit entgegenkommt, 
an grossräumigeren Arbeitsmärkten zu p a r t i z i p i e r e n . 

Wenn und insoweit dieses Theorum notwendig wachsenden Ar b e i t s -
markteinzugsbereiches mit wachsender D u r c h s c h n i t t s q u a l i f i k a t i o n 
der Belegschaft r i c h t i g i s t , bedeutet di e s , dass Betriebe um so 
mehr auf Standorte i n Sehr grossen und einwohnerstarken Ballungs 
zentren angewiesen sind, je höher das durc h s c h n i t t l i c h e Q u a l i f i 
kationsniveau i h r e r Belegschaft l i e g t - von einer r e l a t i v schma
le n Schicht höchster Q u a l i f i k a t i o n abgesehen, deren Arbeitsmarkt 
möglicherweise aus der Abhängigkeit von räumlichen Faktoren her
auswächst. 

Bezogen auf die Bedarfsdeckungsprofile der Haushaltungen besagt 
dieses Theorem, dass s i c h i n v i e l e n Haushaltungen, denen mehrere 
Erwerbspersonen angehören, eine Optimierung vollzogen hat, der-
gemäss die einzelnen Familienmitglieder p r i n z i p i e l l um so länger 
Arbeitswege i n Kauf nehmen, je hoher ihre Q u a l i f i k a t i o n i s t , was 
j a g l e i c h z e i t i g bedeutet, dass das Bedürfnis nach einem i n be
stimmter Weise s t r u k t u r i e r t e n und durch sp e z i f i s c h e Bedingungen 
c h a r a k t e r i s i e r t e n A r b e i t s p l a t z b ei den einzelnen erwerbstätigen 
Haushaltsangehörigen verschieden hohe Priorität b e s i t z t . ' 

b) Warenmarkt für höherwertige Konsumgüter 

P r i n z i p i e l l ähnliche Strukturen wie für den Arbeitsmarkt 
(genauer gesagt wie für die Kategorie der Arbeitsmarkte) lassen 
s i c h auch für den Markt bzw. die Märkte annehmen, auf denen die 
Bevölkerung ihren n i c h t nur alltäglichen Bedarf an Konsumgütern 
höherer Qualität und längerer Lebensdauer deckt. 

7) Diese Zusammenhänge sind von fundamentaler Bedeutung für die 
gegenwärtig im Städtebau weit ve r b r e i t e t e n Bestrebungen, neue, 
r e l a t i v periphere Wohnsiedlungen auch mit Arbeitsplätzen für 
grossere T e i l e i h r e r Bewohner auszustatten. Bei der Beurteilung 
Solcher Planungen i s t vor allem die Beziehung zwischen der ins 
Auge gefassten sozialen Struktur der Bevölkerung und ihrem vor-
au s s i c h t l i c h e n Verhalten auf dem Arbeitsmarkt: zu beachten; i n 
den meisten F a l l e n beistehen a l l e r d i n g s b e i den Planern nicht einmal über die a n v i s i e r t e s o z i a l e Schichtung der zukünftigen Be
wohner einer Siedlung einigermassen konkrete Vorstellungen. 
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Im U n t e r s c h i e d zum Arbei t s m a r k t i s t h i e r a l l e r d i n g s p a r a l l e l 
zum steigenden Lebensstandard mit e i n e r sehr v i e l rascheren 
Veränderung der M a r k t s t r u k t u r e n zu rechnen. 
T r a d i t i o n e l l bestand - und besteht auch v i e l f a c h , noch heute -
eine enge K o r r e l a t i o n zwischen Zentralitätslage und Qualität 
des Sortiments b e i V e r k a u f s s t e l l e n der g l e i c h e n Branchen. 
O f f e n s i c h t l i c h , g i b t es i n Grosstädten heute für Bekleidung, 
Möbel, Haushaltsgeräte u . a . verschiedene Märkte u n t e r s c h i e d 
l i c h e r Qualität, d i e j e nach der Qualität e i n mehr oder minder 
grosses Einzugsgebiet b e s i t z e n . Während Ladengeschäfte, d i e 
etwa i n den p e r i p h e r e n Wohnvierteln von Grosstädten gelegen 
s i n d , zumeist das g l e i c h e Sortiment aufweisen wie g l e i c h a r t i g e 
Läden i n K l e i n - oder Mittelstädten, i s t b i s h e r d i e Mehrzahl 
der Läden mit ungewöhnlich, hochwertigem oder ungewöhnlich spe
z i a l i s i e r t e m Sortiment nur i n den S t a d t z e n t r e n zu f i n d e n : Nur 
h i e r verfügen s i e über einen E i n z u g s b e r e i c h , der gross genug 
i s t , um ihnen d i e benötigte Zahl an kaufkräftigen und anspruchs
v o l l e n Kunden zu l i e f e r n . 
A l l e r d i n g s s p r i c h t manches dafür, dass s i c h d i e Bindung von 
Ladengeschäften mit hochwertigem Sortiment an z e n t r a l e g r o s s 
städtische Lage l o c k e r t . Dies aus zwei Gründen: 
- Einmal v e r k l e i n e r t s i c h mit wachsendem Lebensstandard, wach

sender Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Konsum
gütern und wachsendem Anspruchsniveau des D u r c h s c h n i t t s v e r 
brauchers d i e Grundbevölkerung, d i e notwendig i s t , um e i n 
Sortiment bestimmter Qualität anbieten zu können; J 

- zum andern verändern s i c h aufgrund des Wandels der Si e d l u n g s 
s t r u k t u r und des Verkehrssystems d i e Zugänglichkeitsbedingungen 
z e n t r a l e r Lage im Sinne e i n e r Verringerung des Ei n z u g s b e r e i c h s : 

'Sicher v e r b r e i t e r t s i c h g l e i c h z e i t i g auch das anbietbare 
Sortiment überhaupt. Doch geschieht d i e s , da g l e i c h z e i t i g d i e 
Gesetze der i n d u s t r i e l l e n F e r t i g u n g auf grössere S e r i e n drängen, 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t im g l e i c h e n Tempo: Die T y p e n v i e l f a l t von 
Haushaltsgeräten, Möbeln, Kr a f t f a h r z e u g e n e t c . nimmt offenbar 
n i c h t im g l e i c h e n Umfang zu wie der Mengenabsatz. Mit anderen 
Worten i s t anzunehmen, dass der Qualitäts- (oder gegebenenfalls 
auch. P r e i s - ) Vorsprung von Verkaufsstätten mit hohem Z e n t r a l i -
tätsgrad und entsprechend grossem E i n z u g s b e r e i c h t e n d e n z i e l l 
entweder gegenüber den kleinräumlicheren Ve r t r i e b s f o r m e n oder 
gegenüber neu entstehenden Vertriebsstätten mit mittelgrossem 
E i n z u g s b e r e i c h ( b e i s p i e l s w e i s e E i n k a u f s z e n t r e n , d i e mehrere 
pe r i p h e r e Wohnsiedlungen bedienen) s i n k t . 
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Die Unabhängigkeit des t e c h n i s i e r t e n Verkehrs von den f e s t e n 
L i n i e n des Massenverkehrsmittels v e r s c h i e b t d i e b i s h e r g e l t e n 
den Isochronkurven, auf d i e h i n d i e meisten z e n t r a l e n E i n 
kaufsstätten i h r e n Standort gewählt haben; z u g l e i c h kann der 
Mangel an Parkfläche zu a u s s e r o r d e n t l i c h e n Erhöhungen der 
Di s t a n z b e i g l e i c h b l e i b e n d e r räumlicher Entfernung führen. 

Zu fr a g e n i s t a l l e r d i n g s , ob n i c h t doch l e t z t e n Endes die s e 
beiden Entwicklungen insgesamt d i e Qualität der höchstwertigen 
Versorgungsmärkte n a c h h a l t i g r e d u z i e r e n , d.h. entweder d i e 
P r e i s e erhöhen, d i e vom Verbraucher für Waren g l e i c h e n Wertes 
zu bezahlen s i n d , oder Qualität und V i e l f a l t der i n e i n e r V o l k s 
w i r t s c h a f t überhaupt verfügbaren Waren der h i e r I n t e r e s s i e r e n d e n 
K a t e g o r i e b e s c h r a n k e n . J 

4. E i n i g e abschliessende Ueberlegungen 

Aus d i e s e n noch durchaus vorläufigen und w e i t h i n noch unge
nügend d i f f e r e n z i e r t e n D e f i n i t i o n e n und Analysen l a s s e n s i c h 
immerhin b e r e i t s e i n i g e Konsequenzen ziehen, von denen h i e r 
zwei zu f o r m u l i e r e n versucht s e i e n : 

a) Zu den Aufgaben der S t a d t - und Regionalplanung 
Die gegenwärtigen Tendenzen der S t a d t - und Regionalplanung 

scheinen, soweit s i e n i c h t überhaupt b l o s s darauf a u s g e r i c h t e t 
s i n d , um jeden P r e i s d i e gegenwärtige (d.h. aber de f a c t o d i e 
aus der v o r i n d u s t r i e l l e n Z i v i l i s a t i o n übernommene) V e r t e i l u n g 
der Bevölkerung zu k o n s o l i d i e r e n , das z e n t r a l e Kennzeichen der 
Urbanität höchstens am Rande, wenn überhaupt, zu beachten -
d.h. i n den h i e r gewählten B e g r i f f e n d i e Interpenetranz von 
Markttypen verschiedener A r t , von denen mehrere dank Minimierung 
der R a t i o n i e r u n g s e f f e k t e der räumlichen Faktoren auf grosse 
Ei n z u g s g e b i e t e zurückgreifen und entsprechend hohe Qualität aus
b i l d e n können. Je grösser d i e Zugänglichkeitshindernisse s i n d , 

'Es wäre e i n e r ausführlichen Untersuchung wert, zu e r m i t t e l n , 
i n welchem Masse d i e u n b e s t r e i t b a r geringere R e i c h h a l t i g k e i t und 
damit n i c h t s e l t e n auch ästhetische und konsumtive, a l s o n i c h t 
b l o s s technische Qualität e r h e b l i c h e r T e i l e des von der amerika
n i s c h e n I n d u s t r i e angebotenen Sortiments gehobener Konsumgüter 
mit der Dominanz m i t t e l g r o s s e r Einzugsbereiche im amerikanischen 
D i s t r i b u t i o n s s y s t e m zusammenhängt, gegenüber der V o r r e i t e r f u n k t i o n 
sehr gro s s e r Einzugsbereiche der Metropolen i n e i n i g e n europä
i s c h e n V o l k s w i r t s c h a f t e n . 
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d i e s i c h aus D i s t a n z und räumlicher Enge ergeben, desto weniger 
w i r d es möglich s e i n , mit vertretbarem Aufwand (wenn überhaupt) 
den höchstqualifizierten Bedarf der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e zu dek-
ken; man muss dann damit rechnen, dass entweder ökonomisch p r i 
v i l e g i e r t e W i r t s c h a f t s s u b j e k t e auf Kosten d e r anderen s i c h i n d i 
v i d u e l l aus der Begrenzung durch räumliche Faktoren zu lösen 
suchen oder dass insgesamt das Bedarfsdeckungsniveau auf a l l e n 
oder zumindest w i c h t i g e n Märkten s i n k t - i n e r s t e r Instanz auf 
den Märkten, deren Bedeutung von den Städtebauern n i c h t gesehen 
oder n i e d r i g v eranschlagt w i r d , i n z w e i t e r Instanz aber auch auf 
den Märkten, denen angeblich besonderer Wert beigemessen werden 
s o l l . Schon heute lässt s i c h j a aus der alltäglichen Erfahrung 
a b l e i t e n , wie d i e hohe Priorität, welche der Deckung des Bedarfs 
nach Wohnen im Grünen eingeräumt w i r d , mit a l l den daraus ent
stehenden Konsequenzen d i e Funktionsfähigkeit p r a k t i s c h a l l e r 
anderen Märkte r e d u z i e r t . 

b) Gibt es den "grosstädtischen Menschen"? 
Der Soziologe hat - w a h r s c h e i n l i c h b e r e c h t i g t - Bedenken 

gegen d i e g l o b a l e D e f i n i t i o n von Menschen- oder Charaktertypen. 
Dennoch l i e s s e sich, i n Anwendung der s k i z z i e r t e n M e d e l l b e g r i f f e 
durchaus der Versuch unternehmen, t y p i s c h e Verhaltensmuster von 
Subjekten a b z u l e i t e n , d i e im Unt e r s c h i e d zu anderen d i e Chance 
haben, an m u l t i p l e n , hochwertigen und h o c h s p e z i a l i s i e r t e n Märk
ten teilzunehmen. 
Von besonderer Bedeutung i s t i n diesem Zusammenhang der Lern-
und Erziehungsvorgang, der j a v e r m u t l i c h b e i den meisten I n d i 
viduen oder s o z i a l e n Gruppen durch bestimmte äussere A n r e i z e , 
V e r h a l t e n s - und Entscheidungschancen oder Impulse i n Gang ge
s e t z t wird oder werden kann. 

I n d i e s e r P e r s p e k t i v e l i e s s e n s i c h dann, führt man d i e f r e i l i c h 
o f t l i t e r a r i s c h e Q u a l i f i k a t i o n des "grosstädtischen Menschen" 
auf s o z i o l o g i s c h r e l e v a n t e K a t e g o r i e n zurück, d i e E i g e n s c h a f t e n 
der B e w e g l i c h k e i t , Lernfähigkeit, s c h n e l l e n Reaktions- und Ent
scheidungsfähigkeit, Invent i o n s f r e u d e und anderes mehr, d i e man 
gerne a l s t y p i s c h e A t t r i b u t e des Grosstädters bezeichnet, sehr 
wohl a l s Konsequenzen der eben o f f e n s i c h t l i c h nur i n der Grosstadt 
möglichen, permanenten oder i n t e r m i t t i e r e n d e n , a k t u e l l e n oder 
p o t e n t i e l l e n Teilnahme an den qualitätsreichen grosstädtischen 
Märkten v e r s c h i e d e n s t e r A r t beschreiben. 
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Zu fragen i s t dann f r e i l i c h , ob n i c h t ähnliche Wirkungen auch 
von neuentstehenden, i n i h r e r Zugänglichkeit n i c h t durch räum-
l i c h e Faktoren beschränkten Märkten (wie etwa den modernen 
In f o r m a t i o n s - und Kommunikationssystemen) ausgehen können. 
Diese Frage s c h e i n t zum gegenwärtigen Zeitpunkt vollkommen 
o f f e n . 
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