


















































26 Handlungsempfehlungen für die Umsetzung integrierter Stadtentwicklungskonzepte

ZENTRALE LEITFRAGEN

		�� Sind die Entwicklungsziele, thematische Schwerpunkte   
und Maßnahmen im Umsetzungsprozess gleichbleibend?

		�� Wo bestehen Zielkonflikte und wie können sie gelöst werden?

		�� Welchen Einfluss nehmen große Entwicklungstrends   
(Klimawandel, Mobilitätswende, Digitalisierung) auf    
die gesetzten Schwerpunkte im ISEK?

Thematische Schwerpunkte 
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Die Entwicklung von integrierten Konzepten 
setzt eine breit angelegte Auseinandersetzung 
mit stadtentwicklungsrelevanten Fachthemen 
voraus. Im Prozess werden die Themenfelder 
wie Wohnen, Mobilität, Stadtstruktur, Freiräu-
me im konkreten räumlichen Kontext beleuch-
tet und in Beziehung zueinander gesetzt. Auf-
grund der geltenden Förderrichtlinien ist es 
den Kommunen nicht möglich, einzelne The-
menfelder gänzlich auszublenden. Eine fachli-
che Fokussierung auf Themenfelder mit beson-
derer lokaler Relevanz ist hingegen durchaus 
üblich. Die untersuchten Kommunen haben 
gemein, dass die Themen Denkmalschutz und 
energetische Sanierung einen besonderen Stel-
lenwert besitzen. Das ist darin begründet, dass 
alle Kommunen im Rahmen des Bundeswett-
bewerbs „Historische Stadtkerne – integriert 
denken und handeln” für Lösungsansätze in 
der Schnittstelle dieser beiden Themenfelder 
prämiert wurden.

Verschiebung von Themenschwer-
punkten durch Entwicklungstrends 
und Dynamiken

Alle beteiligten Kommunen im Forschungs-
vorhaben bestätigten, dass die gesetzten The-
menschwerpunkte in ihren integrierten Stad-
tentwicklungskonzepten (Beschlüsse zwischen 
2009 und 2016) immer noch aktuell sind und 
auch der Großteil der gesetzten Ziele weiterhin 
verfolgt wird. Ebenso betonten die Kommu-
nen, dass langfristige Themen- und Zielset-
zungen nicht vorschnell verworfen werden 
sollten, wenn neue Trendthemen die Diskurse 
der Stadtentwicklung verschieben. Denn ISEKs 
sind mittel- bis langfristig ausgerichtete Kon-
zepte, die nach einer umfassenden Erarbeitung 
auf einer gewissen Robustheit basieren. Gleich-
sam kann es hilfreich sein, sowohl die Konzep-
te als auch die Planung von Einzelmaßnahmen 
nachträglich gezielt mit ergänzenden Themen 
anzureichern, um Projekte zu verbessern oder 
weitere Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.  
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Abbildung 8: Schlüsselthemen der Stadtentwicklung und externe Einflussfaktoren; Quelle: Urban Catalyst GmbH
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Tiefgreifende Anpassungen der The-
menschwerpunkte werden in der Regel auf 
die nächste Fortschreibung verschoben. (Im 
Fall, dass sich lokale Dynamiken sehr stark 
verändert haben oder Förderprogramme um-
strukturiert wurden, werden Fortschreibungen 
auch vorgezogen.)

Gegenwärtig sehen sich Städte und Gemeinden 
mit komplexen Transformationsherausforde-
rungen konfrontiert, die sich bereits in den 
vergangenen Jahren zugespitzt haben. Wesent-
liche Treiber dieser Transformationsherausfor-
derungen sind spezifische Entwicklungstrends, 
aber auch die Zunahme von tiefgreifenden 
Krisensituationen, die Kommunen zu einem 
angepassten Handeln bewegen (BBSR 2020).

Die vielfältigen Auswirkungen der Co-
vid-19-Pandemie wirken dabei wie ein Brenn-
glas für diese Herausforderungen, indem sich 
unter anderem Leerstandsprobleme in den In-
nenstädten verschärfen oder öffentliche Räu-
me zunehmend überstrapaziert werden. Der 
Großteil dieser Entwicklungstrends ist nicht 
gänzlich neu und hat sich bereits im Zeitraum 
der Erstellung der untersuchten ISEKs vor etwa 
zehn Jahren abgezeichnet. Dennoch haben be-
stimmte Themenfelder wie Mobilität, Klima-
schutz, Wohnen oder Digitalisierung seitdem 
deutlich an Relevanz gewonnen. Diese Ver-
schiebung von Themenschwerpunkten zeich-
net sich in den untersuchten Kommunen in 
jüngeren und aktuell entwickelten ISEK-Fort-
schreibungen ab. Ziel ist allerdings, neue Ent-
wicklungen in die vorhandenen Themenstruk-
turen einzuflechten, was aufgrund der breiten 
inhaltlichen Aufstellung der integrierten Kon-
zepte auch gut gelingen kann.

 

BESONDERHEITEN VON 
KLEIN-, MITTEL- UND 
GROSSSTÄDTEN

Grundsätzlich gelten die Themen der inte-
grierten Stadtentwicklung gleichermaßen 
für Klein-, Mittel- und Großstädte. Die Be-
trachtung aller stadtentwicklungsrelevanten 
Themenfelder ist in der Konzeptentwicklung 
obligatorisch. Dennoch ist die inhaltliche Aus-
richtung der ISEKs in Kleinstädten stärker zu-
gespitzt. Bestimmte Themenfelder erhalten je 
nach lokaler Ausgangslage und Potenzialen 
herausragende Bedeutung – wie beispielswei-
se Tourismus in touristisch geprägten Räumen 
oder Denkmalpflege in historischen Altstäd-
ten. In Großstädten zeigt sich hingegen eine 
stärkere Ausgewogenheit zwischen den The-
menfeldern. 

Sowohl in Klein- und Mittel- als auch in Groß-
städten wird mit räumlichen Schwerpunktset-
zungen gearbeitet, deren räumliche Dimension 
sich jedoch je nach Stadtgröße unterscheidet. 
In Kleinstädten zeigt sich klassischerweise 
eine räumlich-inhaltliche Fokussierung auf 
den (historischen) Stadtkern. Diese Tendenz 
löst sich jedoch zunehmend zugunsten einer 
stärkeren Einbeziehung der Ortsteile in die 
fachliche Betrachtung auf.

Neue Trendthemen oder gestärkte Themenfel-
der wie Mobilität, Klimaschutz oder Digitali-
sierung spielen in allen Stadtgrößen eine Rolle. 
Ihre jeweilige Ausprägung sowie ihre Wechsel-
wirkung mit den klassischen Themenfeldern 
sind jedoch je nach Stadtgröße unterschiedlich. 
In Kleinstädten mit historischem Altstadtkern 
können beispielsweise die Erfordernisse des 
Klimaschutzes im fachlichen Widerspruch 
zur langjährigen Aufgabe der Denkmalpflege 
stehen. Mit Blick auf das Themenfeld Mobili-
tät zeigt sich, dass das Thema der Flächenver-
teilung im öffentlichen Raum gleichermaßen 
Relevanz in Groß-, Mittel- und Kleinstädten 
besitzt. Ansätze der Digitalisierung können in 
Klein- und Mittelstädten besondere Potenzia-
le besitzen, um Defizite in der Versorgung zu 
lösen, oder mit Blick auf flexible Formen des 
Wohnens und Arbeitens.
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GUTE PRAXIS 
SCHMALLENBERG

Die Mittelstadt Schmallenberg ist mit 303 Qua-
dratkilometern Stadtfläche die flächengrößte 
kreisangehörige Stadt Nordrhein-Westfalens. 
Die rund 25.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner leben verteilt auf 83 Ortsteile. Aus 
dieser besonderen Stadtstruktur heraus wurde 
ein räumlich-strategischer Ansatz entwickelt, 
der die Gesamtstadt in den Fokus rückt. Ein 
Leitmotiv des ISEKs lautet, dass jeder Orts-
teil Schmallenbergs spezifische Aufgaben für 
die Gesamtstadt übernimmt. Diese Aufgaben 
sind zugeschnitten auf die spezifischen Rah-
menbedingungen und Entwicklungspotenzia-
le der Ortsteile. Die räumliche Spezifizierung 
der ISEK-Themen sowie der dezentrale An-
satz bringen auch in der Umsetzung Vorteile 
mit sich. So können Zielkonflikte durch die 
Verlagerung von Schwerpunkten frühzeitig 
entschärft werden. Der Ausbau nachhaltiger 
Energieproduktionen (bspw. Photovoltaikan-
lagen oder Windkraftanlagen) ist beispielswei-
se in Gebieten mit hohem landschafts- oder 
denkmalwert nicht vordringlich. Diese Ge-
biete übernehmen dafür andere Aufgaben für 
die Gesamtstadt – beispielsweise im Feld der 
touristischen Infrastrukturen.

Räumlich-inhaltliche Schwerpunktsetzungen 
finden in der Schmallenberger Konzeption auf 
zwei Ebenen statt. Einerseits werden vier städ-
tebauliche Entwicklungsbereiche formuliert, in 
denen sich ISEK-Maßnahmen konzentrieren, 
sodass eine erhöhte Koordination und Abstim-
mung erforderlich ist. Ergänzend dazu werden 
insgesamt 19 Orte definiert, die in besonderem 
Maße schützenswert sind und daher eine an-
gepasste Vorgehensweise der Stadtentwicklung 
bedürfen.

Ganz bewusst setzt die Stadt Schmallenberg im 
INSEK auf eine Vielzahl an kleinen Maßnah-
men anstatt sich auf wenige Großprojekte zu 
konzentrieren. Ziel ist es, die Attraktivität und 
Funktionalität von Schmallenberg an vielen 
Orten gleichzeitig zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Diese Maßnahmenvielfalt unter-

streicht den dezentralen Ansatz des Konzepts 
und ermöglicht eine schnelle und breite Wirk-
samkeit sowie eine starke Umsetzungsbilanz 
des ISEK. Stadtentwicklung ist dadurch perma-
nent und überall in der Gesamtstadt präsent, 
was den lokalen Rückhalt für das Konzept und 
kommunales Handeln allgemein stärkt. 

Weiterführende Informationen unter: 
 → www.schmallenberg.de  

> Rathaus & Bürgerservice   
> Bauen & Wohnen   
> Stadtentwicklung

Thematische Schwerpunkte

Kernstadt von Schmallenberg 
Foto: Teta – commons.wiki- 
media.org

https://www.schmallenberg.de/rathaus-buergerservice/bauen-wohnen/stadtentwicklung/buergerbeteiligung-isek/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Teta_pk/gallery/2015_Sauerlandflug_West
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Handlungsempfehlungen

Inhaltliche und räumliche Schwerpunkte
Grundsätzlich sollen ISEKs Aussagen zu allen stadtentwicklungsrelevanten Themenfeldern treffen. 
Da sich die Rahmenbedingungen in den Kommunen jedoch unterscheiden, besitzen auch die 
Themenfelder jeweils unterschiedliche Relevanz für die lokale Stadtentwicklung. Daher haben sich 
inhaltliche Fokussierungen und räumliche Spezifizierungen bewährt, um das Konzept in der Umset-
zungsphase handhabbar und kommunizierbar zu gestalten.

Anschlussfähigkeit und Synchronisation zwischen ISEK und Fachkonzepten
Das integrierte Konzept sollte anschlussfähig zu anderen Fachkonzepten und überkommunalen 
Strategien sein und ihnen zumindest nicht grundlegend widersprechen, um die Förderfähigkeit 
von ISEK-Maßnahmen zu gewährleisten. Gleichzeitig können auch in der Konzeptentwicklung neue 
Erkenntnisse für einzelne Themenfelder gewonnen werden, die dann wiederum an die jeweilige 
Fachplanung zurückgespielt werden sollten. 

Robuste Planwerke mit Anpassungsmöglichkeiten
ISEKs sind langfristig ausgerichtete Planwerke mit einem Umsetzungshorizont von 5–15 Jahren. 
Daher sollten sie inhaltlich robust sein und nicht permanent durch neue Dynamiken grundlegend 
verändert werden. Gleichzeitig braucht es auch nach der politischen Beschließung des Konzepts 
einen gewissen Spielraum für inhaltliche oder räumliche Anpassungen, die optimalerweise nach 
Zwischenevaluationen und integrierten Workshops erfolgen. Tief greifende Anpassungen werden 
idealerweise auf die nächste umfassende Fortschreibung verschoben.

Wege zur Integration neuer Themenfelder
Um der erhöhten Komplexität durch neue Themenfelder und Trends der Stadtentwicklung gerecht 
zu werden, wird in den Verwaltungen zusätzliches Fachwissen und entsprechend geschultes Perso-
nal benötigt. Vorhandene Lücken können entweder durch Fort- und Weiterbildungen des Stamm-
personals oder durch gezielte Neueinstellungen geschlossen werden. Bei fehlenden personellen 
Ressourcen in den Verwaltungen kann Fachwissen auch durch externe Dienstleister eingebracht 
werden.

Thematische Schwerpunkte

Abbildung 9: Übersicht Thematische Schwerpunkte; Quelle: Urban Catalyst GmbH
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ZENTRALE LEITFRAGEN

		�� Welche Arbeitsstrukturen werden für 
die Umsetzung benötigt?

		�� Kann auf den Arbeitsstrukturen aus der  
Konzeptphase aufgebaut werden? 

		�� Welche Allianzen müssen für eine erfolgreiche  
Umsetzung geknüpft werden?

		�� Welche Herausforderungen können beim  
Personalwechsel auftreten?

		�� Welche Maßnahmen können den  
Wissenstransfer sichern?

Integriertes  Arbeiten
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GUTE PRAXIS 
NÜRNBERG

In der Großstadt Nürnberg, der selbstbewuss-
ten Halbmillionenstadt im Freistaat Bayern, 
wurden schon in den 1970er Jahren mit der 
„Arbeitsgruppe Nürnberg-Plan“ ressortüber-
greifende Strukturen etabliert, die bundeswei-
te Aufmerksamkeit erzeugten. In den 1980er 
Jahren entwickelten sich dann ressortbezoge-
ne Entwicklungsstrategien. Erst mit der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 
2006 erfolgte der Aufbau einer strategischen 
Stadtentwicklungsplanung mit der koordinie-
renden Ebene des „Forum Stadtentwicklung“ 
(forum SE). Hier wirken die verschiedenen 
Ressorts, wie z. B. Wirtschaft, Bau, Soziales, 
Kultur, Umwelt, Finanzen und Schule zusam-
men. Bis heute ist für die Stadterneuerung in 
Nürnberg der integrierte Bearbeitungsansatz 
kennzeichnend, der städtebauliche, sozia-
le, ökonomische, ökologische und kulturel-
le Handlungsfelder gleichwertig betrachtet. 
Seit 2016 ist die Erarbeitung und Umsetzung 
der intergierten Stadtentwicklungsverfahren 
unter dem Begriff „Nürnberger Weg“ hand-
lungsleitend: Dabei wird die Stadtentwick-
lung als Querschnittsaufgabe verstanden und 
Arbeitsstrukturen fachübergreifend etabliert, 
um Prozesse, die auf die Entwicklung der Stadt 
Einfluss nehmen, zusammenzuführen. 

Der „Stab Stadtentwicklung“, der seit 2014 
direkt unter dem Oberbürgermeister tätig 
ist, formuliert dabei Schwerpunktziele für 
den mittel- bis langfristigen Zeithorizont. Die 
Steuerung der Stadtentwicklungsaktivitäten 
erfolgt über das referatsübergreifend besetzte 
„Forum Stadtentwicklung“ (forum SE) und 
den verschiedenen Gebietsteams. In monat-
lichen Sitzungen werden Aufgaben, Prozesse 
und Inhalte im Forum kommuniziert und ab-
gestimmt. Es bildet außerdem das Bindeglied 
in die Geschäftsbereiche und bereitet den 
„Entscheiderkreis Stadtentwicklung“ vor. Die-
ser besteht aus dem Oberbürgermeister sowie 
Referentinnen und Referenten der Nürnber-
ger Verwaltung. Er nimmt auf Entwicklungen 
Einfluss, reflektiert den Umsetzungsstand der 
ISEKs und bringt ggf. neue Schwerpunkte ein. 
Die verwaltungsinternen „Gebietsteams“ set-
zen sich aus Expertinnen und Experten der 
Geschäftsbereiche zusammen und steuern die 
operative Ebene. Die Teams erarbeiten inhalt-
liche Vorschläge und konkrete Maßnahmen. 
Getragen wird diese Struktur vom Engage-
ment und der Motivation der Mitarbeitenden. 
Diese Arbeitskultur entstand aufgrund der 
bottum-up Konzepterarbeitung. Diese schuf 
eine Identifikation der Mitarbeitenden mit 
dem jeweiligen INSEK. Bei Personalwechsel 
sichern diese Strukturen den Wissenstransfer. 
Ein weiterer Nürnberger Erfolgsfaktor stellt das 
intensive Zusammenwirken eines seit langem 
eingeführten, strukturierten Netzwerkes aus 
verschiedenen Akteursgruppen dar. Es besteht 
aus einer Vielzahl von Verbänden, Institutio-
nen und Gremien, die die unterschiedlichen 
Interessen der Stadtgesellschaft vertreten und 
diese in die Zusammenarbeit mit der Stadtver-
waltung einbringen.

Weiterführende Informationen unter: 
 → www.nuernberg.de    

> Leben in Nürnberg > Stadtentwicklung 

Quellepark Nürnberg  
Foto: André Winkel,  
SÖR/Stadt Nürnberg

https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/stadtentwicklung.html
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GUTE PRAXIS 
HANSESTADT WERBEN

Die Hansestadt Werben (Elbe) liegt im Nor-
den von Sachsen-Anhalt an der Grenze zu 
Brandenburg. Mit einer Bevölkerung von 
1.051 (Stand 2018) Einwohnerinnen und Ein-
wohnern ist sie die bevölkerungskleinste der 
untersuchten Städte. Werben ist seit 2018 Teil 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, in 
der acht Mitgliedsgemeinden in der Altmark 
organisiert sind. 

Die Mitgliedsgemeinden um Werben führen 
zwar einen selbstständigen Haushalt, besit-
zen jedoch keine eigene Stadtverwaltung. Die 
Umsetzung des INSEKs liegt demnach in der 
Zuständigkeit der Verbandsgemeinde, die je-
doch an die politischen Beschlüsse der Han-
sestadt Werben gebunden ist. Ein erfahrener 
Sanierungsträger unterstützt als verlässlicher 
und langjähriger Partner der Kommune die 
Umsetzung des INSEKs. Die Zusammenar-
beit zwischen der Hansestadt Werben und 
der Verbandsgemeinde zeichnet sich durch 
klare Ansprechpartner auf beiden Seiten und 
schnelle Entscheidungswege aus. Ein Nachteil 
der besonderen Verwaltungsstruktur liegt in 
den erhöhten bürokratischen Hürden für die 
Fördermittelakquise. Dahingehend wünschen 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Untersuchung zukünftig bessere Schnittstellen 
zwischen Fördermittelgeber und Verbandsge-
meinde.

Auf lokaler Ebene hat sich 2004 ein Arbeits-
kreis Werbener Altstadt e.V. gegründet, der 
den INSEK-Prozess kontinuierlich begleitet. 
Der Zusammenschluss von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Freundinnen und Freunden 
der Hansestadt Werben setzt sich zum Ziel, 
die alte Stadt zu erhalten, die Lebensqualität 
zu erhöhen und neue Menschen in der Stadt 
willkommen zu heißen. 

Weiterführende Informationen unter: 
 → www.werben-elbe.de   

> Kultur & Freizeit    
> Arbeitskreis Werbener Altstadt e.V. 

Integriertes Arbeiten

Hansestadt Werben (Elbe) 
Foto: Michael Klemme,  
Milan-Bild

https://www.werben-elbe.de/kultur-freizeit/arbeitskreis-werbener-altstadt-e-v
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