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WISSENSCHAFTSSTADT ULM 
Neue Impulse für den Strukturwandel in der Region 
Donau - Iiier 

Franz Schaff er " 

Zusammenfassung 

Der Bei t rag resümier t die Ergebnisse e ines in terd isz ip l inären G u t a c h t e n s , 

das vom Lehr s tuh l f ü r Sozial- und Wi r t s cha f t sgeograph ie der Un ive r s i t ä t 

Augsbu rg zusammen mit dem Ins t i tu t f ü r Vo lkswi r t s cha f t s l eh re der 

Unive r s i t ä t S t u t t g a r t - H o h e n h e i m und dem Ins t i tu t f ü r 

E n t w i c k l u n g s p l a n u n g und S t r u k t u r f o r s c h u n g der Unive r s i t ä t H a n n o v e r 

erstel l t und 1992 abgeschlossen worden ist. A u f t r a g g e b e r sind die L ä n d e r 

B a d e n - W ü r t t e m b e r g und Bayern. Das G u t a c h t e n behande l t die 

innova t iven Impulse der "Wissenschaf tss tadt Ulm" auf 

W i r t s c h a f t s s t r u k t u r und Arbe i t smark t , I n f r a s t r u k t u r und Vkologie , 

Wissens t r an fc r und Wei te rb i ldung in der g r enzübe r sch re i t enden Region 

Donau-I l ler . Die mögl ichen E f f e k t e werden aus den in- und 

aus ländischen E r f a h r u n g e n , den E r w a r t u n g e n von In te ressengruppen aus 

Wi r t s cha f t , Pol i t ik und Gese l l schaf t sowie den Hand lungs sp i c l r äumen in 

der K o m m u n a l - und Regiona lpol i t ik abgele i te t . Fo lgende K o m p o n e n t e n 

w e r d e n schr i t tweise e ra rbe i t e t und mi t e inande r ve rbunden : Diskuss ion 

der s t ruk tu rpo l i t i s chen Lei t l in ien - i nnova t ive K o n z e p t e der Stadt- und 

R e g i o n a l e n t w i c k l u n g - M a ß n a h m e n zur A k z e p t a n z f ü r k o n k r e t e 

Prof. Dr. . Lehrstuhl für Sozial und Wirtschaftsgeographie. Universität 
Augsburg, Universitätsstraße 10. 8900 Augsburg. BRD 



Entwicklungspfade . Umfassende Betriebsanalysen, Befragungen der 
Kommunalpo l i t ike r zum Gewerbe- und Siedlungsflächenbedarf sowie 
gezielte Gespräche mit Exper ten über die Zwischenergebnisse des 
Gu tach tens füh ren zu umsetzbaren Maßnahmen für die Wir tschaf t , die 
Gemeinden und die Strukturpol i t ik in der Region. 

Vorbemerkung 

Mit dem wir tschaf t l ichen Wiederaufbau nahm in der Bundesrepublik der 
Hochschulbesuch sprunghaf t zu. Die Gründung zahlreicher neuer 
Hochschulen war die Folge dieser Entwicklung. In den ersten 
Jahrzehnten ihres A u f b a u s wird aus s t rukturpol i t ischen Gründen 
besonders darauf geachtet , welche spezifischen Leistungen die neuen 
Univers i tä ten zusätzlich fü r "ihre Region" erbringen können. Soweit sich 
die Univers i tä ten regionalen Aspekten ö f fnen , verfolgen sie konkre te 
Eigeninteressen, wie etwa die Sicherung der politischen Unters tü tzung 
f ü r ihren zügigen A u f b a u usw.. Un te r solchen Voraussetzungen werden 
den jeweiligen Regionen ganz best immte Leistungen angeboten: 
Bi ldungsaufklärung/Bi ldungswerbung, Studiengänge mit 

regionsspezifischcr Praxisorientierung, Fort- und Weiterbi ldung, A u f b a u 
von regionalen Informationssystemen, "Wissenschaftsläden" nach 
niederländischen Vorbi ldern, Personalaustausch von Wissenschaf t lern, 
Wissenstransferstcl len, anwendungsbezogene Forschung fü r die Region 
etc.. Die Univers i tä ten achten jedoch dabei sehr auf die Balance 
zwischen fes ter Verankerung in der Region und dem zielstrebigen 
Ausbau ihrer überregionalen At t rak t iv i tä t in Forschung und Lehre, um 
langfrist ig ihre Entwicklungsziele erre ichen zu können. In einigen 
Schwerpunkten der Forschung wird internat ionales Niveau als 
unverz ichtbar angesehen. 

Konzeption "Wissenschaflssladt Ulm" 

A m Beispiel der neuen Universi tä t Ulm, die im konkur r i e renden 
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Einzugsgebie t der N e u g r ü n d u n g e n Augsburg , Kons t anz und E ichs tä t t 

liegt, kann am Konzep t der "Wissenschaf tss tadt" ein besonderes Mode l l 

der Z u s a m m e n a r b e i t zwischen Wissenschaf t und Wi r t s cha f t ve r fo lg t 

werden , das in dieser F o r m in der Bundes republ ik bisher e inmal ig ist. 

Mi t t e der 80er J a h r e be fand sich die Stadt Ulm in e iner schwier igen 

wi r t s cha f t l i chen Lage. Der Ver lus t von 10.000 gewerb l i chen 

Arbe i t sp lä tzen i nne rha lb weniger J a h r e k o n n t e durch zu wen ige neu 

g e s c h a f f e n e Arbe i t sp l ä t ze im Diens t le i s tungsbere ich auch n icht 

a n n ä h e r n d ausgegl ichen werden . Als K o n s e q u e n z e rgab sich da raus das 

vor rang ige kommuna lpo l i t i s che Zie l , f ü r Ulm die D o m i n a n z des 

ve r a rbe i t enden G e w e r b e s abzumi ldern und solche K r ä f t e zu s tä rken , die 

den S t r u k t u r w a n d e l zuguns ten von Diens t le i s tungen, Hande l , F o r s c h u n g 

und Techno log i e f ö r d e r n . 

Fast zei tgleich konz ip ie r t e die Unive r s i t ä t U l m damals mit e ine r 

besonderen D e n k s c h r i f t ihre Vors t e l lungen zur E r r i c h t u n g e ine r 

Techn i schen Fakul tä t .* Der Wunsch der Unive r s t ä t , neue S tud iengänge 

f ü r I n f o r m a t i k e r und Ingenieure e i n z u f ü h r e n , ko r r e spond ie r t e mit den 

P länen der K o n z e r n e Da imle r Benz, A E G und ande re r G r o ß f i r m e n , auf 

dem O b e r e n Esclsberg f ü r ihre For schungsak t iv i t ä t en , in U l m e ine 

P a r t n e r h o c h s c h u l e zu wählen , die neuen F o r m e n der w i r t s c h a f l s n a h e n 

K o o p e r a t i o n o f f e n g e g e n ü b e r s t e h t . " 

Der Begriff "Wissenschaf tss tadt" s teht f ü r e ine regionale K o n z e n t r a t i o n 

von E i n r i c h t u n g e n aus dem wissenschaf t l i chen Bereich, d ie du rch das 

Land B a d e n - W ü r t t e m b e r g und die Wi r t s cha f t e twa zu gle ichen Te i l en 

ge t ragen werden : 

- Un ive r s i t ä t U l m mit den F a k u l t ä t e n T h e o r e t i s c h e Mediz in , Kl in i sche 

Mediz in , Na tu rwi s senscha f t en , M a t h e m a t i k , In fo rma t ik sowie Ingenieur-

Senat der Universität Uim: Entwicklungsperspektiven der Universität Ulm, 
Denkschrift 1986. 

" Bürgermeisteramt Ulm: Wissenschaftsstadt auf dem Oberen Esselsberg, Ulm 
April 1991. 



Wissenschaften; 

- F a c h h o c h s c h u l e Ulm mit Ingen ieurwissenschaf tcn , Wi r t scha f t s ingen ieu r -

wesen, I n f o r m a t i k ; - Forschungs ins t i tu t f ü r a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e 

Wissensvera rbe i tung ; 

- Inst i tut f ü r L a s e r a n w e n d u n g in der Medizin; 

- Sc ience-Park , in dem k le inere und mi l t l e rc F i r m e n aus der Region 

F o r s c h u n g s a u f g a b e n in Angr i f f n e h m e n können; 

- Da imle r Benz Fo r schungszen t rum und zugeo rdne t e Inst i tute; 

- Un i -Kl in iken , B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s , Rehabi l i t a t ions- Kl inik . 

A n w e n d u n g s b e z o g e n e S tud iengänge und t echno log ieo r i en t i e r t e 

Fo r schung sollen neue regionalpol i t i sche Impulse vermi t te ln , 

S t r u k t u r s c h w ä c h e n in O s t w ü r t t e m b e r g beseit igen und die E n t w i c k l u n g 

der w i r t s c h a f t l i c h e n Le is tungsfäh igke i t des Landes insgesamt f ö r d e r n 

(Schemaskizze) . F ü r die A u s a r b e i t u n g des Konzep t s der 

"Wissenschaf tss tadt Ulm" spiel te e ine Lenkungskommiss ion e ine wicht ige 

Rolle , sie legte im Mdrz 1989 ihren Absch lußbe r i ch t zum A u s b a u der 

"Wissenschaf tss tadt" bzw. des "Forschungszen t rums Ulm" vor.* 

Fü r die Stadt Ulm übe r t rug sich die posi t ive Dynamik der "Wissenschafts-

stadt" sehr rasch auf ve rsch iedene pr iva te und ö f f e n t l i c h e Ini t ia t iven. Mit 

e inem "Stadtqual i tä t s -programm" z.B. begann Ulm den e n t s t a n d e n e n 

Imagegewinn ziels t rebig umzusetzen. Durch den s p e k t a k u l ä r e n A u s b a u 

von Wissenscha f t und For schung sind se i ther in e inem übe r schauba ren 

Z e i t r a u m von nur 5 J ah ren durch die "Wissenschaf tss tadt" immerh in 1400 

n e u e S tud ienp lä t ze und wei te re 1300 neue Arbe i t sp lä t ze en t s t anden -

e twa 800 Mio D M an Inves t i t ionen sind getät igt worden! J e e iner Mil l ion 

D M ausgegebene r Baukos ten f ü r die "Wissenschaf tss tadt" sind im 

Durchschn i t t 200.000 D M zusätzl iches E i n k o m m e n in der Region 

ve rb l i eben bzw. dor t en t s t anden . Gle iches gilt f ü r die Ers t auss t a t tung und 

Sachmi t t e lausgaben . 

Staatsministerium Baden-Württemberg: Lenkungskommission für das Forschungs-
zentrum Utm. Abschlußbericht. Stuttgart 1991. 



Wissenschaftsladt Ulm 
Ulm - rnesio znanosti 

MODELLE DFR ZUSAMMENARBH11 ZWISC HEN WISSENSCHAFT, WIRTSCHAFT UND 
GEMEINDEN 

MODEL SODELOVANJA MED ZNANOSTJO, GOSPODARSTVOM IN OBČINO 
Universitit Ulm Institutionen der Wlssensentwfcklung Produktion/ 

»unter einem Dach« 

Medizin 

und de* Erfahrungsaustausches Dienstleistung/ Verwaltung 

Reglonelpol i t leches Ziel: 
Strukturwand*! und neue Impulse 
für die Innenentwicklung in der 

Quelle: Denkschrift des Senats der Universität Ulm, ergänzt 1992 Region Donau-Iller 

Vergabe eines Gutachtens 

Im benachbar ten Bayern wurden als Reakt ion darauf zunächst 



widersprüchl iche Spekulat ionen laut. Mit ten im Sog des Magneten 
München und dem aufb lühenden Forschungszentrum Ulm, be fü rch te ten 
warnende St immen den Bedeutungsverlust mancher Wir tschaf tss tandor te 
und Bildungseinrichtungen. Die verantwort l ichen Polit iker in Bayern 
reagieren jedoch zurückhal tend und warten ein Gutach ten ab, das die 
Auswirkungen der Wissenschaftsstadt auf die angrenzenden R ä u m e in 
Os twür t t emberg und Westbayern aufk lä ren soll. Der A u f t r a g fü r dieses 
Forschungsprojekt erging vom Freistaat Bayern und dem Land 
Baden-Wür t temberg Anfang 1990 an das Institut fü r 
Volkswir t schaf ts lehre der Universi tät Hohenhe im (Prof. Dr. Joachim 
Genosko) und an den Lehrstuhl fü r Sozial- und Wir tschaf tsgeographie 
der Univers i tä t Augsburg. Das Bayerische Slaatsministerium fü r 
Landesentwicklung und Umwel t f ragen und das Innenminis ter ium von 
Baden-Wür t temberg sahen folgende Aufgabenver te i lung vor: Herr 
Kollege Genosko untersuchte die Auswirkungen der "Wissenschaftsstadt" 
auf die Bereiche Arbeitsplätze, Wir tschaf t und Bevölkerung; unser 
Unte r suchungsauf t r ag betraf die möglichen Auswirkungen auf 
In f ras t ruk tu r und Verkehr , Siedlungsflächen und Ökologie. Zusätzl ich 
zum wirtschafts- und raumstrukture l len Teil vergaben das Bayerische 
Staatsminister ium für Landesentwicklunng und Umwel t f ragen bzw. fü r 
Unter r ich t , Kultus, Wissenschaft und Kunst an Herrn Professor Dr. h.c. 
Clemens Geißler von der Universi tät Hannover den 
wissenschaf tss t rukturel len Teil des Gutachtens . Mit Blick auf den 
Regierungsbezirk von Bayerisch-Schwabcn werden darin folgende 
Themenkre i se behandel t : Qual i f ikat ionsbedarf , S tudienanfängerpotent ia l , 
Ausbi ldung an Fachhochschulen und Universi tä ten, veränder te 
S tud ienanfängerwanderungen , wissenschaft l iche Weiterbi ldung, 
Forschung innerhalb der Hochschulen, Kooperat ion Hochschule und 
Wir tschaf t . 

Vorgehensweise 

In der Vorgehensweise stützt sich das Gutach ten auf statistische Quellen, 
Gespräche mit Ver t r e t e rn der Universi tät Ulm und der Fachhochschule 



Ulm, die schrif t l iche Befragung von Unte rnehmen und Gemeindever -

waltungen aus der Region, auf Exper tengespräche mit der regionalen 

Wir tschaf t und Kommunalpol i t ikern sowie den zustdndigen Minister ien 

in Baden-Würt temberg und Bayern. Die Regionalpoli t ik erwar te t vom 

Technologie t ransfer durch Universi tä ten und Wisscnschaf tszentren vor 

allem den beschleunigten Strukturwandel in den be t re f fenden Standort-

regionen. Um die dabei au f t re tenden Schwierigkeiten au fdecken zu 

können, wurde zunächst eine problcmbezogene Bes tandsaufnahme in der 

Region wie auch bei den bereits vorhandenen Einr ichtungen der 

"Wissenschaftsstadt Ulm" vorgenommen. In ausführ l ichen Diskussionen 

zwischen den Gutach te rn und den Auf t raggebern wurden die regional-

politischen Leit l inien fü r wichtige Tei lbere iche en tworfen , um daraus 

konkre te Vorschläge und Maßnahmen für die Entwicklung der Region 

ableiten zu können. 

Auswirkungen auf die Wirtschaft 

Durch die Univers i tä t Ulm und die "Wissenschaftsstadt" sind in der 

Region rund 4.500 weitgehend hochqual i f iz ier te neue Arbei tsplätze ent-

standen. über einen Ze i t raum von etwa 12 Jahren hat dieser E f f e k t zu 

rund 50% des Beschäft igungswachstums im Arbei tsamtbezirk Ulm bei-

getragen! Nach einer Hochrechnung fü r die geplanten Arbei tsplä tze an 

der "Wissenschaftsstadt Ulm" wird von ihr im Verdich tungsraum 

Ulm/Neu-Ulm ein mit telfr is t iger Impuls von etwa 20% im 

Beschäft igungswachstum, z.B. aufgrund von Industr ieansiedlungen und 

dergleichen ausgehen. Bei der Bevölkerungsentwicklung haben relativ 

gesehen vor allem der Alb-Donau-Kreis und der Landkreis Biberach 

sowie auf der bayerischen Seite der Landkreis Neu-Ulm aus dem A u f b a u 

der Wissenschaftsstadt Ulm größeren Nutzen gezogen. Bei e iner 

Gegenübers te l lung von Beschäftigungs- und Bevvlkerungsentwicklung ist 

zu e rkennen, daß der bayerische Teil der Region Donau-Il ler vor allem 

die Vorte i le bei den Arbeitsplätzen, der baden-würt tembergische Teil 

hauptsächlich die Vorte i le bei der Bevölkerungsentwicklung genießt. 



Ansprüche an den Standort 

A u s den Ergebn issen der Bef ragung von besonders forschungs- und 

en twick lungs in t ens iven Indust r ie- und Diens t le i s tungsbe t r ieben haben 

wir d ie P r o b l e m b e r e i c h e von V e r k e h r und I n f r a s t r u k t u r aus der Sicht der 

gewerb l i chen W i r t s c h a f t f ü r die Region Donau-I l le r bewer ten lassen. Die 

Aussagen bez iehen sich auf e twa 800 F i r m e n der b e t r e f f e n d e n Branchen . 

Nach dem A l t e r der Be t r i ebe ze ichnet sich f ü r die Region berei ts e ine 

d y n a m i s c h e E n t w i c k l u n g ab. Fast jeder d r i t t e Betr ieb k o m m t in den 

le tz ten 10 J a h r e n an se inen jetzigen Standor t . Z u r H ä l f t e hande l t es sich 

um N e u g r ü n d u n g e n bzw. um Ver lagerungen . Von den ve r l age r t en 

F i r m e n kam i m m e r h i n jede f ü n f t e von a u ß e r h a l b der Region . Die 

ü b e r w i e g e n d e Z a h l der Fä l l e b e t r i f f t jedoch S t a n d o r t v e r d n d e r u n g e n 

i n n e r h a l b der Region selbst. Das läßt e inerse i t s auf die hohe 

Z u f r i e d e n h e i t mit dem W i r t s c h a f t s r a u m Donau- l l le r schl ießen, 

andere r se i t s kann man daraus indirekt a k u t e P rob l eme am 

v o r h e r g e h e n d e n S tandor t e rkennen . 

W i e Verg le i che mit dem In- und Aus land zeigen, ze ichnen sich Hoch-

technolog ie - Indus t r ien im Bereich von Forschungszen t ren und 

Wissenscha f t s s t äd ten durch ein Bündel von gemeinsamen A n s p r ü c h e n an 

ih re S t ando r t r eg ionen aus.* 

- V e r k e h r s a n b i n d u n g : N ä h e zu in t e rna t iona len F lughä fen , Z u g a n g zu 

reg iona len F l u g h ä f e n , hochen twicke l t e s Ne tz von Schnel l s t raßen , 

A n s c h l u ß an den Sch ienenschne l lve rkehr , gut ausgebau tes 

Nahve rkehr s sys t em. 

- F o r s c h u n g und En twick lung /Wissens t r ans fe r : N ä h e zu e iner Un ive r s i t ä t 

mit na tu rwi s senscha f t l i chem Schwerpunk t , hochdo t i e r t e ö f f e n t l i c h e wie 

s t aa t l i che A u f t r ä g e an d ie zugeordne ten Forschungs ins t i tu te , Personal- , 

* Die Zahl der Publikationen zum Themenkreis "Strukturwandel durch Wissen-
schaftsstädte und Forschungszentren ist sehr umfangreich. In einem Literatur-
- Ausdruck, angefertigt vom Deutschen Institut für Urbanistik Berlin, konnten 
die erschienen Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre zusammengestellt und 
nach Problemkreisen ausgewertet werden. 



Wissens- und Technologie-Transfer aus diesen Inst i tut ionen in die 

Region. 

- Agglomerat ionsvorte i le : Kooperat ionsbereich von Univers i tä ten -

Fachhochschulen - Forschungsinst i tuten und der Pr ivatwir tschaft ; 

spezialisierte Dienst leistungen auch im Management und bei 

Zul ie fe re rbe t r ieben . 

- Bevölkerungs- und Sozialstruktur: Zuwande rung und Bevölkerungs-

wachstum in der Region, mittelstdndisch bis gehoben mit tels tändische 

St rukturen in den Ansiedlungsgemeinden. 

- Gutes Geschäfts- und Wirtschaftskl ima: un te rnehmer f r eund l i che 
Haltung, Angebot von Finanzierungsmöglichkei ten. 

- Zweigete i l te r Arbeits- und Wohnungsmarkt : große Zahl e infach 

qual i f iz ier ter Arbe i te r mit hoher Nachf rage nach Bill igwohnungen in 

den großen Städten; großer Stamm hoch- und höchstqual i f iz ier ter 

Techniker , Manager, Wissenschaft ler mit besonders hohen Ansprüchen . 

- Umwel t - und Lebensquali tät : a t t rakt ive Auswahl im Wohnungsmarkt , 

Uchulsystem, Freizei tangebot , Weiterbi ldung, kürzere Arbei tszei ten; 

Klimagunst - Umwel tqual i tä t - reizvolle Landschaf t . 

Er fü l l t aber die Region Donau-Il ler bzw. der Raum Bayerisch Schwabens 

diese konkre ten Standortansprüche, die von forschungs- und 

entwicklungsintensiven Betrieben bereits heute an sie gestellt werden? 

Das äußerst wichtig e inges tuf te Angebot an qual i f iz ier ten Arbe i t sk rä f ten 

ist z.B. regionsweit am schlechtesten erfül l t ! Der Wissens- und 

Technologie t ransfer über staatl iche Bildungs- und 

Forschungsinst i tu t ionen, best immte soziale und kul turel le Einr ichtungen, 

pr ivate Bildungs- und Forschungsorganisat ionen oder Kontak te zu 

berufsständischen Einr ichtungen nehmen noch keineswegs den 

e r forder l ichen Stel lenwert ein! Hier erscheint der Struktur- und 

Verhal tenswandel am dringendsten geboten zu sein. Wie wir aus den 

Befragungen von Firmen, Exper ten und Polit ikern wissen, muß besonders 

in der jetzigen Anfangszei t der Wissenschaftsstadt ein schwieriger 

Umdenkungs- und Lernprozeß in Gang gebracht werden. Die 

psychologische Aufgeschlossenhei t ist gerade in der Star tphase ebenso 

wichtig wie die technologische Innovation selbst. 



Auswirkungen auf die Gemeinden 

Die Gemeinden der Region Donau-Il ler sind von uns nach Kri ter ien und 
S tandor t f ak to ren in Hochtechnologieregionen und besonderen 
Merkmalen wie Bevvlkerungsentwicklung, Siedlungsdichte, 
Gemeindegrvße , Verkehrsanbindung zur Wissenschaftsstadt , Ausweisung 
von Gewerbe- und Wohnbauland ctc. ndher charakter is ier t worden. 
Danach gliedert sich der engere Auswirkungsraum der 
Wissenschaftss tadt Ulm deutl ich in drei Zonen: 

1. Kernzone mit zusammenhängend hoher Siedlungsverdichtung rings um 
die Städte Ulm und Neu- Ulm mit den Nachbargemeinden Erbach, 
Blaustein, Dornstadl , Langenau, Elchingen, Nersingen, Senden. 

2. Verdichtungsrandzone, sie schließt sich ringartig mit Ausr ichtung nach 
Südwesten in Rich tung Biberach und nach Osten in Richtung Günzburg 
an. Sie umfaß t zahlreiche Gemeinden mit kräf t igen Verdichtungs- und 
Suburbanis ierungs-Erscheinungcn. 

3. Ländl iche Übergangszone mit lockerer Besiedclung und geringer 
gewerbl icher Entwicklung. 

Bedarf an Wohn- und Gewcrbcflächen 

Die s tandor tbezogenen Angaben wie Erwei terungsf lächen, Größe des 
Geländes, Erschließung, Grundstückspreis sowie die Ver- und Entsorgung 
bilden fü r die Wir tschaf t ein eng mite inander ve rknüpf t e s 
Fak torenbünde l . Es spielt in allen Landkreisen und Standor tgemeinden 
e ine ähnlich große Rol le fü r die Betriebe. Nur die Re ihenfo lge der 
Bewer tung der F lächenfak to ren wechselt sich rings um die 
"Wissenschaftsstadt" charakteris t isch ab. Blickt man etwas pauschal auf 
die Stadt- und Landkreise , so wird das am Beispiel der Nachf rage nach 
Erwei te rungsf lächen sehr deutlich. Erwei te rungsf lächen sind in der Stadt 
Ulm von außerordent l icher Wichtigkeit . Aber aus der Sicht der F i rmen 
gibt es sie nur in unzure ichendem Maße. Die Landkreise Biberach, 
Günzburg oder auch Neu-Ulm bieten hier wesentlich günst igere 



Ansiedlungsvoraussetzungen. 

Die s teigende Nachf rage nach zusätzlicher Fläche vor Ort ist bei allen 
Branchen sehr deutl ich zu spüren. In der gesamten Region meldet e twa 
die H ä l f t e aller Betriebe zusätzlichen Flächenbedarf an. Krä f t ige 
Ans töße fü r Erwei te rungen am Standort und daraus resul t ierender 
Ver lagcrungsdruck innerhalb der Region sind zwar positive Hinweise auf 
die regionale Wir tschaf tsdynamik, aber auch Alarmzeichen fü r die 
kommuna le Gewerbcf lächcnpol i t ik! Es gilt geeignete Reservef lächen 
d i f fe renz ie r t nach Größe, Lage und Nutzungsmöglichkeit und angepaßt 
an die ak tue l le Nachf rage zur Ver fügung zu stellen, zumal sich zusätzlich 
bei jedem vierten Betrieb am jetzigen Standort bezüglich der 
Umwel tver t räg l ichkei t erhebl iche Probleme abzeichnen. 

Im engeren Auswirkungsraum der "Wissenschaftsstadt", das sind ca. 100 
Gemeinden in den angesprochenen 3 Zonen , haben wir in einer 
schr i f t l ichen Befragung die innergemcindl ichen Flächenbi lanzen 
analysiert . Die schr i f t l ichen Angaben zu den Flächennutzungsplänen 
können unterschieden werden nach Gewerbe , Wohnbau und 
Mischbauf lächcn. Soweit dies möglich war, wurde eine Untergl iederung 
in bebaute und sogenannte Leerbauf lächcn vorgenommen. Die 
Lee rbauf l ächen sind als die gegenwärtig vorhandenen Reservef lächen 
besonders wichtig. Sie wurden unterschieden nach solchen mit 
Bebauungsplänen, die also sofort akt ivierbar sind und Leerbauf lächen 
ohne Bebauungspläne, die schon fü r den längeren Bedarf herangezogen 
werden können. Dadurch ergaben sich in mehr als 50 Fällen, von 
Geme inde zu Gemeinde , konkre te Vergleichsmöglichkei ten, wie etwa 
zwischen den Städten Ulm und Neu-Ulm, Günzburg i und Laupheim, 
Blaubeuren und Illertissen, usw.. Für einen groben überblick sollen die 
bereits vorhandenen Flächenpotent ia le fü r Gewerbe und den 
Wohnungsbau im engeren Auswirkungsraum der Wissenschaftsstadt 
be t rachte t werden. 

Das größte Potential an sofort umsetzbaren Flächen fü r den 
Wohnungsbau liegt in der Vcrdichtungsrandzone. Es ist etwa doppelt so 



hoch wie in den Gemeinden der Kernzone. Hierin spiegelt sich die 

besondere At t rak t iv i t ä t des Wohnungsmarktes in best immten Gemeinden 

wider, welche die S tadt -Umland-Wanderung aus dem Oberzen t rum auf 

sich ziehen. Die Gemeinden haben im Umland nämlich bereits genügend 

hohe Vor rä te an sofor t vollziehbarem Baurecht fü r den Geschoß- und 

vor allem Einzelhausbau angelegt. Geht man davon aus, daß die jetzt 

ausgewiesenen Leerbauf lächen , die noch ohne Bebauungsplan sind, bis 

E n d e der 90er Jahre fü r den Wohnungsbau erschlossen werden, dann 

ergibt sich fü r die Gemeinden in der Kernzone ein wesentlich 

günstigeres Bild. 

Der größte Ante i l an sofort vollziehbarem Baurecht fü r die 

Gewerbe f l ächen liegt in der Z o n e am Verdichtungsrand. Dasselbe gilt 

auch fü r die Leerbauf lächen ohne Bebauungsplan. Die gewerbl ichen 

Leerbauf l ächen liegen überwiegend in den größeren Gemeinden der 

Verdichtungsrandzone, wie in Illertissen, Günzburg, Vöhringen, 

Laupheim, Ehingen oder Laichingcn. In der Kernzone, wo sich der 

Entwicklungsdruck am stärksten auswirkt, ist fü r den gleichen Ze i t r aum 

das bereits vo rhandene Angebot an Gcwcrbef lächen jedoch nur halb so 

groß wie in den Gemeinden am Verdichtungsrand. 

Slrukturpolitischc Empfehlungen und Maßnahmen 

Eine unserer Lei t l inien fü r die Wir tschaf t betont vor allem die Impulse 

der "Wissenschaftsstadt" auf den sektoralen S t rukturwandel in der 

Region Donau-Iller. Für das regionalpoli t ische Handeln lassen sich 

thesenart ig dazu folgende Punkte formul ieren: 

- Die "Wissenschaftsstadt Ulm" hat einen doppel ten ins t rumente i len 
Charakter : zum einen sichert sie die interregionale und in ternat ionale 
Wet tbewerbsfäh igke i t der Region zum anderen ist sie selbst Teil des 
St rukturwandels , der sich in der Region vollzieht. 

- Die Auswirkungen der "Wissenschaftsstadt Ulm" werden im 



Beschäft igungsbereich vornehmlich dem bayerischen Teil der Region 

zugute kommen. Der badcn-würl tembergische Teil wird am ehesten 

noch im Donauta l beschäftigungs- mäßige Entwicklungen e r fahren . 

- Die Ansiedlung neuer, moderner Industrien im Gefo lge der 

"Wissenschaftsstadt" ist bevorzugt im Verdichtungsraum Ulm/Neu-Ulm 

und seiner Randzone zu erwarten. Dabei wird es zur Abwanderung sog. 

"alter Industrien" aus dem Verdichtungsbcreich kommen, die nicht 

behinder t und von den Umlandgemeinden nicht abgeblockt werden soll. 

- Die Region soll e ine selektive Ansiedlungspoli t ik verfolgen, um die 

bislang konzent r ie r te Ausr ich tung auf das produzierende Gewerbe zu 

vermindern. Die Ansiedlung qual i f iz ier ter Dienst leistungsarbeitsplätze 

wird na turgemäß durch die "Wissenschaftsstadt" selbst geförder t . Es 

wird die Einr ich tung von Dicnst leistungszentren empfohlen , da sich 

bundesweit ein Trend der Großun t e rnehmen zu Auslagerung solcher 

Dienstleistung abzeichnet . 

- Da das mobil is icrbare Anlagekapi ta l in der Bundesrepublik wie im 

Ausland relativ gering ist, ist gerade in der Region Donau-Il ler ein 

vers tärktes Augenmerk auf das endogene Potential zu r ichten, d.h. auf 

die Stabil isierung und Expansion bereits in der Region ansässiger 

Betriebe. 

- Mit Blick auf die Umwel tbeanspruchung und Akzeptanz der 

Bevölkerung ergibt sich aus dieser Situation die Empfeh lung zur 

engeren in tc rkommunalen Zusammenarbe i t , z.B. gemeinsame 

Gewerbegeb ie tc und -parks; Auf t e i lung der Gewerbes t eue re inkünf t e 

zwischen kooper ierenden Gemeinden; gemeinsame Auswahl von 

ansiedlungswilligen Fi rmen nach qual i ta t iven Gesichtspunkten, wie 

Arbei ts- platzangebot und Umweltver t rägl ichkei t . 

- Auf individuelle Ansiedlungswünsche bezüglich Größe, Lage und 

Nutzbarkei t der Gewerbe f l ächen kann so rascher und flexibler reagiert 

werden. Das gilt vor allem fü r den Rückgrif f auf bereits ausgewiesene 

Gebie te mit genehmigten Flächennutzungsplänen, wo Verkehrs-

erschl ießung und Umwel tvcr t rägl ichkei t bereits gewährleistet sind. 



Konzeption eines Sicdlungsleitbildes 

F ü r unsere raumstrukture l len Überlegungen stand die Beantwor tung 
fo lgender Fragen im Vordergrund: Sind fü r die f lächcnbezogcnen 
Ansprüche der "Wissenschaftsstadt", der Wir tschaf t , der 
Wohnbevö lke rung ausreichende Reserven vorhanden? Wo sind nach den 
Lei t l inien des Gutach tens künf t ig Flächen fü r konkre te 
En twick lungsmaßnahmen bereitzustellen? Wo beginnen sich bereits 
heu te Konkur renzen und Engpässe in best immten Gemeinden 
abzuzeichnen? In welchen Gemeinden ist der Entwicklungsdruck auf die 
Gewerbe- und Wohnbauf l ächen durch die "Wissenschaftsstadt" bereits 
nachzuweisen? W o sollen die Zuwächse bei Beschäft igten und 
Wohnbevö lke rung bevorzugt untergebracht werden? 

Für wei tere Folgeeinr ichtungen der "Wissenschaftsstadt" und die 
künf t ige Siedlungstätigkeit in der Region sind nach den Analysen über 
den heutigen Bestand hinaus zusätzliche Entwicklungsf lächen 
erforder l ich. Die Vorgaben fü r ihre Bestimmung ergeben sich aus 
bes tehenden recht l ichen Festlegungen, den Leitl inien des Gutach tens 
und einer Neubewer tung der Siedlungs- und Verkehrsverhäl tnisse im 
Oberzen t rum Ulm/Neu-Ulm und seiner Vcrdichtungsrandzone. 

Aufbau eines Umwcll-Informations-Syslems 

Aus dem möglichen Flächenanspruch fü r die verschiedenen künf t igen 
Nutzungen werden die Wirkungen auf die na tur rduml ichen 
Gegebenhei ten abgeschätzt und beschrieben. Die ökologische Beurtei lung 
hat f ü r die Entwick lung des zukünf t igen Sicdlungsleitbildes im 
Auswirkungsraum der Wisscnschaftsstadt den absoluten Vorrang. Das 
dabei angewende te Ver fahren entspricht in groben Zügen dem Ablauf 
e iner Umwel tver t räg l ichke i t sprüfung: Ermit te l t wird der tatsächlich 
begründbare Flächenbedarf mit H i l f e der Bewer tung der 
Schutzwürdigkei t von Natur raumpotent ia len . Die von der 
Umwel tver t räg l i chke i t sp rüfung gleichsam "freigegebenen" Flächen sind 



wichtige Bausteine eines Sicdlungsleitbildes fü r die künf t ige 

Entwicklung der Region. Die Leitl inien zur Sicdlungs- und 

Verkehrss t ruk tur gehen von einer neuen Synthese von Wohnen und 

Arbei ten aus - vor allem durch die Errc ichbarkei tsvcrhäl tn isse fü r die 

Benutzer ö f fen t l i cher Verkehrsmit te l . In der For ten twick lung der 

gesamten Verkehrsp lanung zeichnet sich heute fü r das Oberzen t rum 

Ulm/Neu-Ulm ein deut l icher Umdenkungsprozeß ab. Das neue städt ische 

Verkehrskonzept berücksichtigt den wei ter rc ichenden Ausbau des 

öf fent l ichen Personennahverkehrs (VPNV) - auch unter E inbez iehung 

schienengebundener Systeme. Gleichzeit ig wird man den A u t o v e r k e h r 

e indämmen müssen. In den Innenstädten von Ulm und Neu-Ulm 

beabsichtigt man ganz gezielt, dem "Umwcl tverbund 

Fußgänger -Radfahrc r -VPNV" Vorrang e inzurdumen. Mit der Auswei tung 

bereits bes tehender Radwegenetze auf die Anra iner landkrc i se können 

einige Komponen ten dieses "Umweltverbunds" schon heu te auf den 

Nahverkehrs raum übertragen werden. 

Im engeren Auswirkungsraum um die "Wissenschaftsstadt" werden die 

"zusätzlichen Entwicklungsf lächen" nach ihrer Erre ichbarkei t über den 

V P N V bzw. Ü K W typisiert und bewertet . Neue Wohn- und 

Arbei tss tä t ten sollen künf t ig schwerpunktar t ig vor allem auf jenen 

zusätzlichen Entwicklungsf lächen angesiedelt werden, die fü r Benutzer 

ö f fen t l i cher Verkehrsmit te l günstig zu erre ichen sind. Wicht ig ist dabei 

die Erre ichbarkei t von sog. "Impulsgebern" im engeren Auswirkungsraum 

der Wisscnschaftsstadt und von den Einpendlerzent rcn in der Südhä l f t e 

der Region, nämlich Memmingen, Biberach, Riedl ingen sowie 

Mindelheim und Krumbach. Die Grenze von 30 Minuten ist dabei 

deutl ich zu unterschrei ten. "Impulsgeber" sind zunächst die Univers i tä t 

Ulm mit ihrem Forschungszentrum. Darüberh inaus kommen jene 

Einr ichtungen in Betracht , die sich durch e ine hohe Besucherdichte und 

Konzent ra t ion von Arbei tsplätzen auszeichnen. Dies sind z.B. die 

Fachhochschule , größere Gewerbegebic te , die Geschäf ts - und 

Dienst leis tungszentren in den Innenstddten aber auch die a t t rak t iven 

Kur- und Badeor te im Süden der Region. 



Verbesserung der Erreichbarkeit 

Angesichts ständig steigender Kfz-Zulassungen, weiter wachsender 
Verkehrsmengen und Unfal lzahlen beginnt man die 
Z u k u n f t s a n f o r d e r u n g e n an den Verkehr neu zu durchdenken. Z u den 
Ansprüchen an Geschwindigkeit , Zuverlässigkeit und Bequemlichkei t 
kommt ein entscheidender Faktor hinzu: Die Umwel t - und 
Sozialverträglichkeit . Die Entwicklung der Region Donau-Iller hat bisher 
maßgeblich von der Straßenverkehrsgunst profi t ier t . Die überregionale 
S t raßenanbindung ist der exzellente S tandor t fak tor des Raums 
Ulm/Neu-Ulm an sich! Z u m Beispiel kommt man von jedem Punkt des 
engeren Auss t rahlungsraumes der Wissenschaftsstadt in maximal 30 
Minu ten auf den Ulmer Eselsberg: vorausgesetzt es gibt keinen Stau! 

Wie die Bes tandsaufnahme zeigt, wiegen in der Region aber die Def iz i te 
im öf fen t l i chen Personennahverkehr , Schienenverkehr und bei einigen 
überregionalen Verkehrse inr ichtungen schwerer als die der 
Straßenplanung. Die wichtigsten Vorhaben im Bereich des Straßenwesens 
sind realisiert, im Bau oder planfestgestellt . Die Leit l inie des Gutach tens 
zum Verkehr baut auf seiner verbindenden Funkt ion , d.h. der 
R a u m ü b e r w i n d u n g von Personen, Gütern und Informat ionen auf. Der 
Verkeh r ve rknüpf t in dieser Eigenschaft die Standorte des Wohnens, 
Arbei tens , der Freizeitgestal tung, der Bildung. Verkehr an sich ist kein 
Entwicklungszicl! Grundlage fü r die Entwicklung der Wissenschaftsstadt 
ist vor allem die Verbesserung der überregionalen Erre ichbarkei t . 

- Unte rsuchungen in Regionen mit "Wissenschaftsstädtcn" zeigen, wie 
wichtig die rasche Verbindung mit den nächstgelegenen 
Ballungszentren (in unserem Falle Stuttgart und München) ist. Das gilt 
vor allem fü r die unmit te lbare Anb indung an die großen 
in ternat ionalen F lughäfen . 

- A u s diesem G r u n d e sowie wegen der zunehmenden Bedeutung der 
Au toba hne n fü r den nat ionalen und internat ionalen Schwerverkehr im 
EG-Binnenmark t und der e rwar te ten Ent las tungsfunkt ion von 
Ulm/Neu-Ulm f ü r die beiden benachbar ten Verd ich tungsräume 



Stut tgart und München empfehlen wir den möglichst schnellen 

6-spurigen Ausbau der A 8. 

. Die ICE-Entscheidung und Realis ierung einer Trassenführung 

Stut tgar t -Ulm-Augsburg-Münchcn mit e inem Systemhalt im Ulmer 

Hauptbahnhof ist schnell herbe izuführen - auch deshalb, weil das 

derzeit ige Planungsvakuum andere Verkehrsmaßnahmen z.B. im V P N V 

blockiert . 

- Der Mi l i tä r f lughafen Leipheim ist zu einem zivilen Luf t landepla tzp la tz 

umzubauen und zu verkleinern. Zumindes t ist e ine schnelle zivile 

Mi tnutzung zu erreichen. 

Parallel zur Verbesserung der überregionalen Verkehrssys teme ist der 

regionale S t raßenverkehr mittel- und langfrist ig bei der schri t tweisen 

Umsetzung des vorgeschlagenen Siedlungsleitbildes eher e inzuschränken. 

Auf große Neubaumaßnahmen im St raßenverkehr ist hier ganz bewußt 

zu verzichten. Z u empfeh len sind aber die Schließung von bes t immten 

Lücken und eine Vielzahl sehr konkre te r Einzelmaßnahmen, die hier im 

Detail nicht wiedergegeben werden können, aber fü r die e inzelnen 

Gemeinden von großer Bedeutung sind. 

Erwartungen an Ausbildung und Wissenstransfer 

Bei der Befragung der Industr iebetr iebe in der Region Donau-Il lcr haben 

wir das Verhäl tn is von Wissenschaft und Wir tschaf t aus der Sicht der 

F i rmen charakter is ieren lassen. Die meisten Betriebe wählen ihre 

Koopera t ionspar tner fü r best immte Forschungs- und 

Entwicklungsaufgaben in erster Linie aufgrund herausragender 

Kenntnisse der Wissenschaft ler in best immten Spezialgebieten. Die in 

Frage kommenden Persönlichkei ten s tammen aus Hochschulen in der 

ganzen Bundesrepublik und den Nachbar ländern. Fast zwei Dri t te l der 

Betr iebslei ter zeigen eine besondere Berei tschaf t an einer zukünf t ig 

vers tärkten Zusammenarbe i t mit Hochschulen und anderen 

Forschungsins t i tu t ionen im allgemeinen. Die Kon tak t e je nach Branche 



sind aber stark spezialisiert, so daß die Univesi tät Ulm wegen ihres 
bisherigen Ausbaus bei den einzelnen Fächern fü r die meisten Betr iebe 
noch nicht in Betracht kam. Bei der Frage der regionalen Auss t rahlung 
von Hochschulen muß man unterscheiden zwischen der direkten 
Koopera t ion , z.B. der Durch füh rung von Forschungsauf t rägen - und der 
Ausbi ldungsfunkt ion , z.B. der Abgabe von qual i f iz ier ten 
praxisor ient ier ten Absolventen an interessierte Arbei tgeber in der 
Region. Als Einr ichtungen f ü r eine potentiel le Zusammenarbe i t werden 
derzei t noch von der Hä l f t e der Befragten andere Hochschulen als die 
der "Wissenschaftsstadl Ulm" ausgesucht. Aber immerhin äußern weit 
mehr als zwei Dri t tel der Betriebe fü r die Z u k u n f t den al lgemeinen 
Wunsch nach einer vers tärkten Koopera t ion mit der Fachhochschule 
Ulm. An einer Beschäft igung von Absolventen der Ulmer Hochschulen, 
hochschulnahen Einr ichtungen und An-Inst i tu le zeigen sich die Betr iebe 
aber sehr interessiert . Diesem Wunsch kommt gegenwärtig eine größere 
regionale Bedeutung zu. Die Haup tnachf rage nach qual i f iz ier ten 
Absolventen bezieht sich aber wiederum eindeutig auf die 
Fachhochschule Ulm. 

Nach den Unte rsuchungen von Herrn Kollegen Gcißler benötigen 
Wir tschaf t und Verwal tung mittelfr ist ig in noch steigendem Maße gut 
ausgebildete Kräf te . Die Hochqual i f iz ier ten sollten aber praxisnah und 
nicht zu lange ausgebildet werden. Das soll zukünf t ig eher über die 
Fachhochschulen als über die Universi tä ten erreicht werden. Eine 
U m k e h r u n g des Verhältnisses bei den Sludienanl 'dngern wird vom 
Wissenschaftsrat bereits heute empfohlen! Im Bayerischen Schwaben 
beträgt die mit te l f r is t ige Nachfrage bei S tudicnanfdngern an 
Fachhochschulen jährl ich zwischen 1.700 und 3.000. Das sind immerhin 
um 300-1600 S tud ienanfänger mehr als im Jahr 1990 an den beiden 
Fachhochschulcn in Augsburg und Kempten studierten. In Bayerisch 
Schwaben beträgt gegenwärt ig die Quote der Hochqual i f iz ier ten (bei den 
Sozia lvers icherungscmpfängern) knapp unter 4%. Mit telfr is t ig sollte 
diese Quo te den bayerischen Durchschnit t erreichen, der schon 1990 
e ineinhalbmal hvher lag als in Bayerisch Schwaben! Auch wenn ein Teil 
der S tudienanfänger an andere bayerische oder baden-würt tembergische 



Standorte "auswandert", benöt ig t Bayerisch Schwaben e ine deu t l i che 

Aufstockung der S tud ienp lä tze bei den Fachhochschu len . 

- Wegen der besonderen Lagegunst mi t ten im engsten A u s w i r k u n g s r a u m 

der "Wissenschaf tss tadt" k o m m t nach ü b e r e i n s t i m m e n d e r A u f f a s s u n g 

der G u t a c h t e r Ncu-Ulm als S tandor t f ü r e ine F a c h h o c h s c h u l e in 

Bet racht . Nach M e i n u n g der regionalen Wi r t s cha f t und V e r t r e t e r der 

"Wissenschaf tss tadt" sol l ten be t r i ebswi r t scha f t l i che und mit den 

Wi r t s cha f t sw i s senscha f t en v e r w a n d t e S tud iengänge angebo ten werden . 

Besonderes In teresse bes teht auch an ökologischen und 

k r a n k e n p f l e g e r i s c h c n S tud iengängen , die dem Beschäf t igungsbedar f der 

G e m e i n d e n e n t g e g e n k o m m e n . 

- Z u r F ö r d e r u n g des Techno log i e t r ans f e r s soll te sich der F re i s t aa t 

Bayern durch e inen g renzübe r sch re i t enden S taa t svcr t rag mit 

B a d e n - W ü r t t e m b e r g f ü r die Region Donau- I l l e r an der 

S te inbc is -S t i f tung betei l igen. Dadurch k ö n n e n von dieser S t i f t ung nicht 

nur f r e m d f i n a n z i e r t e , sondern auch e igen f inanz i e r t e P r o j e k t e im 

bayer i schen Tei l der Region angeregt werden . 

M e h r als 60% der be f r ag t en Indus t r i ebe t r i ebe geben derzei t an, noch 

ungenügend über die P lanungen , den gegenwär t igen En twick lungss tand 

und d ie Nu tzungsmög l i chkc i l en der "Wissenschaf tss tadt Ulm" i n f o r m i e r t 

zu sein. Gene re l l ist nämlich f ü r die meis ten bisher noch kein k o n k r e t e r 

Z u s a m m e n h a n g zwischen den P lanungen und den berei ts ex i s t i e renden 

E in r i ch tungen auf dem Ulmer Eselsbcrg e inerse i t s sowie der S i tua t ion 

ihres e igenen Bet r iebes und der G e s a m t e n t w i c k l u n g in der Reg ion 

andere r se i t s ers icht l ich. 

- A u c h aus den Expc r t engcsp rächen mit de r Wi r t s cha f t e rgab sich, d a ß 

die un ive r s i t ä re K o m p o n e n t e der "Wissenschaf tss tadt" noch zu wenig in 

der Reg ion b e k a n n t und v e r a n k e r t ist. Desha lb e rsche in t es s innvoll , 

w e n n die Un ive r s i t ä t mit e iner e igens d a f ü r g e s c h a f f e n e n Ins t i tu t ion 

M a r k e t i n g f ü r ihre An l i egen betreibt . 

- Dasse lbe ist auch der Region insgesamt zu e m p f e h l e n . Dazu ist es 

no twendig , e ine ve r s t ä rk t e Ident i tä t zu s cha f f en , de ren F o k u s die 



"Wissenschaftsstadt" sein kann. Etwa nach dem Ansatz zur 
S tandor t fö rde rung durch die IHK Augsburg könnte fü r die 
Einr ichtungen der "Wissenschaftsstadt Ulm" ein besonderes Standort-
Market ing-Konzept en twor fen werden. Die Gutach te r schlugen in 
diesem Zusammenhang vor, das überregionale positive Image der 
"Wissenschaftsstadt" besonders zu nutzen und nach dem Vorbild einer 
österreichischen Bergakademie eine besondere "Innovationsmesse Ulm" 
e inzuführen , etc.. 

- Da die bisherigen An-Inst i tu te der "Wissenschaftsstadt" eher als 
Einr ich tungen der Großindus t r ie au fge faß t werden, sollte die 
mit te ls tändische Wir t schaf t der Region unter dem Protektorat der 
K a m m e r n und Kommunen mit Unters tü tzung beider Länder ein eigenes 
An-Inst i tut gründen. Das könnte an der Universi tät oder 
möglicherweise auch an der Fachhochschule erfolgen. Vorstel lungen 
und Konzepte dazu sind in der Region übrigens bereits vorhanden. 

- Hierbei könnten Einr ichtungen der "Wissenschaftsstadt" als 
Vermi t t lungsagcntur wirken und Professoren, Wir tschaf t und Polit iker 
an einen Tisch zum Gedankenaus tausch bringen, um gemeinsame 
Konzep te fü r die Region bzw. fü r einzelne Branchen zu erarbei ten. Ihre 
erste Bewährungsprobe könn te eine solche "Konferenz" beispielsweise 
f ü r ein schri t tweise umsetzbares Programm für den Science-Park 
bestehen. 

Ländcrübcrgrcifcndc Kooperation - Ausblick 

K o n k r e t e Vorstel lungen der Zusammenarbe i t mit der 
"Wissenschaftsstadt" - speziell auf der bayerischen Seite - zeigen sich auf 
der kommunalen Ebene. Man denkt vor allem an den A u f b a u einer 
inst i tut ionalisierten Kommunal - und Umwel tbe ra tung fü r die Gemeinden 
in der Organisa t ionsform einer Umwel t s t i f tung fü r die Kommunen in der 
Region Donau-Iller un ter Einschluß der Landkreise. Ein Institut dieser 
Ar t sollte an die Univers i tä t angeschlossen und von den Kommunen , 
Landes- und Bundesträgern mitf inanzier t werden. Die Zusammenarbe i t 
mit der Bundesumwel ts t i f tung bietet sich an. Von einem solchen 



Umwelt ins t i tu t mit Kompetenz sind konkre te Dienstleistungen fü r die 
Gemeinden und die Beratung der Betriebe in der Region und darüber 
hinaus zu erwar ten. Das Institut sollte unserer Meinung nach auch in die 
Ausbildungsphase von neuen praxisorientierten Sludiengängen der 
benachbar ten Hochschulen in Ulm und Augsburg einbezogen werden. 
Unsere Befragung der forschungs- und entwicklungsintensiven 
Industr iebetr iebe hat ergeben, daß jeder dr i t te Betrieb bei der 
Umstel lung von technischen Prozessen einen dr ingenden externen 
Beratungsbedarf aufweis t . Daraus wird wiederum die hohe 
Veran twor tung fü r kommunale und private Entsorgung sichtbar. Die 
Umsetzung dieser Aufgabe e r forder t geradezu die länderübergre i fende 
Zusammenarbe i t zwischen Gewerbe, Kommunen und Wissenschaft . 

Die Koopera t ion zwischen den Universi tä ten Ulm und Augsburg, z.B. bei 
der konkre ten Erwei te rung von Studiengängen, die gemeinsame 
Trägerschaf t von regionsbezogenen Forschungsinst i tuten, bietet sich im 
Rahmen länderübergre i fender Regelungen an. Gleiches gilt unserer 
Meinung nach fü r die von der Wir tschaf t als vorrangig angesehene 
Fachhochschulc . Die ldndcrübergre i fende Ergdnzung der 
Fachhochschule Ulm durch bisher feh lende Studiengänge (z.B. 
Management , Umwel tbcra tung , Sprachen, Pflegedienste) am Standort 
Neu-Ulm kann als Beitrag Bayerns zur En t fa l tung des Konzepts der 
"Wissenschaftsstadt" in der Region Donau-IIlcr betrachtet werden. 

Dieser Absicht entspricht die kürzlich (26. Nov. 1991) gefäl l te 
Grundsatzentscheidung der Bayerischen Staatsrcgierung, in Neu-Ulm 
eine Fachhochschule mit der Ausbi ldungsr ichtung Wir tschaf t zu 
err ichten. Neu-Ulm soll mit der Fachhochschule in Ulm im Betrieb eng 
kooperieren. Den jungen Menschen in der Region wird dadurch eine 
wohnor tnahe Fachhochschulausbi ldung ermöglicht , die das brei te 
technische Studienangebot in wi l lkommener Weise erweiter t . Mit dieser 
länderübergre i fenden Kooperat ion kommen am Standort U lm/Neu-Ulm 
Synerg ie-Effekte zur Wirkung, die den Arbei t smarkt und 
wir tschaf t l ichen St rukturwandel sehr positiv beeinflussen. Ein ähnl icher 
E f f e k t wird grenzüberschrei tend von dem jetzt beschlossenen 



"Umwcl t ins t i tu t " f ü r den angesp rochenen Bera tungsbedarf bei den 

G e m e i n d e n erziel t werden . 

U L M - M E S T O Z N A N O S T I , P O I Z K U S S T R U K T U R N E G A 
P R E V R E D N O T E N J A REGIJE D O N A U - ILLER 

POVZETEK 

Prispevek povzema rezultate interdisciplinarnega projekta, ki so ga izpeljali in leta 
1992 zaključili Katedra za socialno in ekonomsko geografijo na Univerzi v 
Augsburgu, Inštitut za družbeno-gospodarske odnose na Univerzi v Stuttgart-
-Hohcnheim-u in Inštitut za razvojno strategijo in raziskovanja prostorskih struk-
tur na Univerzi v Hannovru. Raziskavo sta naročili deželi Baden-Wuertenbcrg in 
Bavarska. Obravnava inovativne impulze "Ulma - mesta znanosti", ki se odražajo 
na področju ekonomije in zaposlitve, v infrastrukturi in ekologiji ter v prenosu 
znanja in tehnologije znotraj obmejne regije Donau-Iller. Študi j učinkov je zasno-
van na vedenju, pridobljenem iz domače in tuje literature, i/, izkušenj v domovini 
in tujini, iz smernic razvoja, ki so si jih zastavile interesne skupine v gospodarstvu, 
politiki in družbi ter na osnovi možnosti, ki jih ponuja prostor na področju komu-
nalne in regionalne ureditve. Raziskavo sestavljajo naslednje komponente, ki so v 
zaključku smiselno združene: 

- obravnava strukturno-političnih smernic, inovativnih konceptov zasnove mesta v 
navezavi na regionalni prostorski razvoj, predlogi za sprejem konkretnih razvoj-
nih programov; 

- obsežne analize podjetij in vrednotenje vprašalnikov, izpeljanih med občinskimi 
politiki v navezavi na gospodarske potrebe in možnosti, ki jih ponuja prostor ter 

- registracija in analiza usmerjenih strokovnih pogovorov z eksperti, ki so poznali 
rezultate vmesnih stopenj študije s ciljem, da bi predlagane rešitve ustrezale gos-
podarstvu in občinam ter bile v soskladju s politiko regionalnega strukturnega 
razvoja. 

Termin "mesto znanosti" uvaja študi ja zavestno, sa j podpira regionalno koncentra-
cijo strokovno-znanstvene infrastrukture, katere razvoj enakomerno podpirata 
dežela Baden - Wuertenberg in avtohtono in alohtono gospodarstvo. Gre za vzpod-



bujanje rasti: 

. Ulmske univerze, s fakultetami za teoretično medicino, klinično medicino, mate-
matiko, informatiko, s fakulteto za naravoslovne vede ter strojno fakulteto; 

- U lmske s trokovne šole, z oddelki za strojništvo, organizacijo dela in informatiko; 

- Instituta za uporabo laser ja v medicinski praksi; 

- Raziskovalnega parka, v katerem bi man jša in srednje velika regionalna podjetja 

opravljala raziskave, teste in preizkuse; 

- Raziskovalnega centra "Da imle r Bcnz", s pripada jočimi instituti; 

- Univerzitetnih klinik, Vojaške bolnice in Centra za usposabljanje invalidov. 

V preteklem destletju je uspelo v regijo pritegniti, predvsem po zaslugi U l m s k e 

univerze ( U n i v e r s i t a e t U l m ), 4.500 pretežno v i soko kvalificiranih delovnih mest . 

Us tanov i tev univerzitetnega središča je ugodno vplivala na zaposl i tvene razmere 

v regiji. V preteklih 12 letih je zapos lovanje v u lmskem okraju poraslo za 50%. P o 

predvidevanjih projekta "Ulm - mesto znanosti" naj bi ob realizaciji le-tega v krat-

kem č a s o v n e m razdobju znova dosegli 20% povečanje števila delovnih mest. 

V raziskavi so geografe zanimali predvsem dejavniki, ki na j bi odločilno vplivali 
oziroma učinkovali na oblikovanje prosiora v skladu z zgoraj omenjenimi razvoj-
nimi smernicami. Ob upoštevanju dejavnikov prometa, prednosti zemljišč za kon-
kretne raziskovalne namene, navezave raziskovalnih središč na obstoječo socialno 
in prebivalstvcno strukturo ter trgovsko in drugo infrastrukturo, možnosti za dode-
litev kvalifikaciji zaposlenih ustrezne bivalne razmere in ob upoštevanju splošne 
kvaliteta življenja in okolja v Ulmu in okolici, so raziskovalci opredelili naslednja 
problemska področja: 

1.) Problematika splošnih, prostorsko - relevantnih učinkov, kot posledica izpeljave 
zastavljenega razvojnega koncepta. ( Poselitev se bo zgostila okrog osrednjih 
območij zaposlitve - središčna zgostitvena cona, pojemala bo navzven ob vpad-
nicah - mejna območja zgostitve in prešla v podeželsko pokrajino - podeželska 
prehodna območja). 

2.) Vprašanja stanovanjske izgradnje in površin, namenjenih gospodarskim dejav-
nostim. (Pomemben potencial za širitev urbanega prostora obstaja v "mejnih 
območjih zgostitve", zaradi česar bo potrebno dodobra razmisliti o razvoju 
prometnih zvez). 

3.) Ukrepan ja na področ ju regionalnega planiran ja - sugestije in priporočila. (Mesto 
Ulm ima pri prestrukturiranju ekonomije najbolj težavno vlogo: širi na j inovaci-
je v lastno zaledje, obenem pa se mora uspešno boriti in zoperstavljati konku-
renci drugih mest). 



4.) Oblikovanje poselitvenega modela. ( Preoblikovati bo potrebno obstoječe načr-
te o izrabi zemljišč). 

5.) Postavitev ekološkega informacijskega sistema. ( Moderna družba mora sprem-
ljati procese, ki vplivajo na preobrazbo okolja in alarmirati javnost ob kršenju 
norm). 

6.) Izboljšava prometne dostopnosti. ( Uvedba novih prometnih zvez, kot n.pr. "hit-
rih prog", in izboljšava starejših osi prometa spreminja radij dostopnosti: pote-
govati se bo potrebno, da novosti, bodisi pri izgradnji ICE omrežja ali posodo-
bitvi letališča ne bi obšli te regije). 

7.) Pričakovanja v povezavi z izobraževanjem in prenosom znanja, f Potreba po 
visokokvalificiranih strokovnjakih bo v gospodarstvu iz dneva v dan večja. V 
obravnavani regiji je delež prebivalstva z visoko izobrazbo pod deželnim pov-
prečjem - posebno v Bavarskem delu /4%/, zaradi česar je izobraževanje na 
višjih stopnjah predpogoj za uspešno zaokroženje zastavljenega načr ta . ) 

8.) Prekomejno meddeželno sodelovan je. ( Delovanja na področju komunalne 
ureditve, regionalnega prostorskega urejanja - namembnost zemljišč, spremlja-
nja stanja v okolju, i.t.d. bo morala potekati uskla jeno med obema zainteresira-
nima deželama ( Baden - VVuertcnberg in Bavarska ), pri čemer naj bi bila 
ulmska univerza z ustreznimi institucijami nosilec usklajevalnega postopka in 
razsodnik v primeru eventualnega spora.) 


