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VORWORT  

 

Die Tschechische Republik ist seit Ende des 20. Jahrhunderts ein aktiver Beteiligter an 

wichtigen regional-politischen  nderungen in Europa. Sie wurde zum Mitglied der 

ºkonomisch sowie politisch wichtigsten europªischen Organisation ï der Europªischen Union 

(weiter nur EU), in deren Rahmen sie ein Abkommen ¿ber die Erweiterung des Schengen-

Raums auch auf ihr Gebiet unterschrieb, und hiermit gliederte sie sich in die historische 

Verªnderung des mitteleuropªischen Raumes ein. Diese grundsªtzlichen  nderungen 

betreffen das Leben im Land an allen Verwaltungsebenen ï an der nationalen, regionalen und 

lokalen. Neue Rahmenbedingungen, wie die ¥ffnung unserer Grenzen, der EU-Beitritt oder 

der Beitritt zum Schengen-Raum, haben eine weitreichende Bedeutung f¿r die 

Gesamtentwicklung der Tschechischen Republik und ihrer Teilregionen.  Neue 

Entwicklungschancen stehen vor allem vor Grenzregionen.  Der Grenzraum allgemein und 

besonders der bºhmisch-bayerische Grenzraum ist ein anschauliches Bild einer Auswirkung 

internationaler Beziehungen auf ihre Regionalentwicklung. Die Beziehungen zwischen der 

Tschechischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland und ¥sterreich haben eine lange 

und reiche Geschichte. Ihre relativ stabile Grenze im tschechisch-bayerischen und 

tschechisch-ºsterreichischen Grenzraum ªnderte in der Folge der historischen Entwicklung 

seine Funktion von Barrieren- zur Kontaktlinie, was Auswirkung auf Entwicklung der 

anliegenden Grenzregion hatte. 

Nach 1989 ªnderte sich bei allen tschechischen Grenzregionen ihr Lagepotenzial. Wªhrend 

sie auf der Republikebene Rand-, Peripherieregionen bleiben, auf der europªischen Ebene 

werden sie zu wichtigen Transitregionen am Kontakt mit den Nachbarregionen der anderen 

EU-Mitgliedstaaten. Gerade der tschechisch-bayerische und tschechisch-ºsterreichische 

Grenzraum ist das Gebiet an der Schnittstelle der fr¿her sozial-ºkonomisch unterschiedlichen 

Grenzgebiete. Dieser Fakt ist f¿r eine Planung seiner regionalen Entwicklung sehr wichtig. 

Zur Nutzung der Entwicklungschancen im tschechisch-bayerischen und tschechisch-

ºsterreichischen Grenzraum ist aber eine neue Einstellung zur regionalen Problematik 

notwendig, eine neue Einstellung in der Praxis der Regionalplanung, die die 

grenz¿berschreitende Zusammenarbeit und Entwicklung einschlieÇt. 

In den traditionellen EU-Mitgliedstaaten hat die spezifische Einstellung zur Problematik 

der Grenzregionen eine langjªhrige Tradition. Das Erfordernis, sich den Grenzregionen und 

der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit zu widmen, hob die Entwicklung der 

Integrationsprozesse in Europa hervor. Als Symbol von regions¿bergreifenden Ideen und 

grenz¿berschreitender Koordination und Zusammenarbeit, entstand in den 60. Jahren der 

Begriff ï Euroregion (EUREGIO). Die Euroregion bedeutet ein Verband von Bezirken, 

Gemeinden und Vereinen der Nachbarlªnder zwecks eines Austauschs von Informationen und 

Erfahrungen, einer gemeinsamen Problemlºsung und der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit vor allem auf der Kommunal- und Regionalebene. Die ersten 

grenz¿berschreitenden Kontakte entwickelten sich seit Anfang der 50. Jahre des vorigen 

Jahrhunderts, die ersten Euroregionen entstanden an den deutsch-hollªndischen und deutsch-

franzºsisch-schweizerischen Grenzen (1960 ï EUREGIO Gronach/Enschede, 1963 ï Regio 

Basiliensis). 1971 wurde die Arbeitsgemeinschaft Europªischer Grenzregionen (AGEG) 
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gegr¿ndet, die sich mit Fragen der Existenz der Euroregionen  und Stªrkung der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit beschªftigte. Die weitere Entwicklung dieser 

Organisation bedeutete eine Ausarbeitung von Zielen der AGEG und 1987 Formulierung der 

Europªischen Charta der Grenz- und grenz¿berschreitender Regionen. Der charakteristische 

Zug der Entstehung und Entwicklung der westeuropªischen grenz¿berschreitenden Struktur 

war am Anfang eine spontane Entwicklung, danach Gr¿ndung der Arbeitsgemeinschaft 

AGEG, und erst die groÇe Erweiterung dieser Strukturen rief die Notwendigkeit einer 

international-rechtlichen Regelung aus, von denen das Madrider Abkommen des 

Europªischen Rates aus dem Jahre 1980 das wichtigste ist. Es handelt sich um das 

Europªische Rahmen¿bereinkommen ¿ber die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Gebietskºrperschaften oder Behºrden, laut dem sich die Staaten zur Abschaffung 

der Hindernisse f¿r die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit verpflichten (z.B. rechtliche, 

administrative, technische Hindernisse). 

Auch in dem nachfolgenden Zeitraum verlief die Entwicklung vieler neuer Euroregionen, 

nach der Grenzºffnung auch auf dem Gebiet des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Zur heutigen 

Zeit sind in Europa fast 200 Euroregionen, bzw. grenz¿berschreitende Strukturen eingetragen. 

An den tschechischen Grenzen gibt es zu dieser Zeit 12 Euroregionen (mit grºÇerer oder 

kleinerer Aktivitªt). Ihre tschechischen Teile tragen die Namen Ġumava (Bºhmerwald), 

jihoz§padn² Ļechy (S¿dwestbºhmen), Nisa (NeiÇe), Labe (Elbe), KruġnohoŚ² (Erzgebirge), 

Silva Nortica, Egrensis, Glacensis auf dem Gebiet Kladska (Glatz), PradŊd (Altvater), Silesia, 

TŊġ²nsk® Slezsko (Teschener Schlesien), B²l® Karpaty (die WeiÇen Karpaten) und Pomorav² 

(S¿dmªhren). Ein wichtiger Impuls f¿r Entstehung neuer rechtlicher grenz¿berschreitender 

Strukturen in Mittel- und Osteuropa ist die Wirkung der EU. 
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1. ZIELE DER PUBLIKATION, METHODI K 

Diese Monografie ist eine der Ausgaben vom Projekt der Grantov® agentury Akademie vŊd 

Ļesk® republiky (Subventionsagentur der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen 

Republik) (Nr. IAA 311230901), die den Titel Tschechischer Grenzraum nach Schengen: ein 

eigenstªndiges, Oszillations- und/ oder Transitgebiet trªgt? 

Nach dem Beitritt zum Schengen-Raum hºrt die Staatsgrenze auf, eine Barriere f¿r 

Bewegung von Personen zu sein, also nicht nur de jure, sondern auch de facto. Ist die 

Abschaffung jeder beliebigen Regulierung der Personenbewegung ¿ber die Grenze ein Weg 

zu einer Verschiebung von zwei Nachbargrenzlandregionen in der Richtung einer 

gemeinsamen grenz¿berschreitenden Region? Wie nehmen diese Situation Einwohner der 

Grenzregionen wahr? Gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung dieser qualitativen 

 nderung auf der lokalen, bzw. regionalen Ebene? Diese Fragen sollte eine ¦berpr¿fung von 

Hypothesen aufgrund einer Auswertung einer Untersuchung auf dem Gebiet der EUREGIO 

Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel antworten. 

 

Hypothese 1 

Die Grenze verliert Ihre Funktion als Barriere f¿r die Personenbewegung zwischen den 

Nachbarregionen de jure, de facto gibt es sie aber weiter als verschiedene 

Gesellschaftssysteme (Sprache, Rechtsmilieu, Gebietsverwaltung, Arbeitsmarkt, 

Bevºlkerungsidentitªt, lokale und regionale Entwicklung é) trennende Linie. Der Beitritt 

zum Schengen-System stªrkt den Diffusionseffekt zwischen den Nachbargrenzlandregionen, 

er schwªcht aber den realen Effekt ab, vornehmlich bei niedrigeren Verwaltungseinheiten. 

Die Bevºlkerung der Euroregion Bºhmerwald kann die Staatsgrenze wo und wann auch 

immer (auÇer Nationalparken) ¿berschreiten, die Staatsgrenze ist f¿r die Menschenbewegung 

kein Hindernis mehr. Die Ermittlung unter den Einwohnern an beiden Seiten der Staatsgrenze 

zeigte, dass die Sprachenbarriere allmªhlich beseitigt wird, dass sich die Benehmensmuster 

im Bereich Kultur, Sport, ºffentliche Verwaltung, é an beiden Seiten der Staatsgrenze 

annªhern (Diffusionseffekt). Damit wurde die Annªherung der Gesellschaftssysteme an 

beiden Seiten der Staatsgrenze bestªtigt (Kontinuums Effekt), die urspr¿nglich 

unterschiedlich waren (Arealeffekt). Anregungen f¿r Entwicklung der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit geben grenz¿berschreitende Institutionen, vor allem Euroregionen. Ziele des 

oben erwªhnten Subventionsprojekts, das Bedeutung und Funktionieren der Euroregionen und 

der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit betrifft, sind in der nachfolgenden Hypothese 

ausgedr¿ckt. 

 

Hypothese 2 

Eine wichtige Rolle f¿r die Entwicklung der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit 

spielen auch weiter die grenz¿berschreitenden Institutionen ï die Euroregionen. Die Vertreter 

der tschechischen Euroregionen nehmen an der Tªtigkeit in der AGEG teil und nutzen kreativ 

Erfahrungen von anderen europªischen Euroregionen aus. 

Im Einklang mit der Hypothese 2 des Projekts, das zu lºsen ist, kann man 

Forschungsfragen f¿r Bewertung von Bedeutung der EUREGIO Bayerischer Wald ï 

Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel festlegen. Welche Rolle spielt f¿r die 

grenz¿berschreitende tschechisch-bayerische Zusammenarbeit diese Region? Wie nimmt die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
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EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel an der Arbeit der 

AGEG teil und wie nutzt sie die Erfahrungen der anderen europªischen Euroregionen aus? 

Der Beantwortung von diesen Fragen werden die Ergebnisse der Ermittlung unter den 

Einwohnern der untersuchten Region mit Hilfe von Fragebogen dienen, und weiter Studium 

eigener Dokumente der EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ 

M¿hlviertel ¿ber ihre Eingliederung in die Tªtigkeit der AGEG. 

F¿r das gute Funktionieren der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit kann eine 

wesentliche Anregung die Tªtigkeit der Gebietsselbstverwaltung geben. Vor allem die 

Gemeindeverwaltung vieler Grenzlandgemeinden entwickelt interessante 

grenz¿berschreitende Aktivitªten. 

Obwohl hºhere Gebietsverwaltungseinheiten ihre Verantwortung f¿r die Entwicklung der 

Grenzregionen und der grenz¿berschreitenden Aktivitªten deklarieren, handelt es sich oft nur 

um Proklamation, und Aktivitªten eines Kreisamtes enden an der Grenze. Zur Bestªtigung der 

nachfolgenden Hypothese 3 dient eine Analyse von Entwicklungsdokumenten der Region 

Pilsen und der S¿dbºhmischen Region. 

 

Hypothese 3 

Die grundsªtzliche Rolle f¿r die konkrete Erf¿llung der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit hat lokale Gebietsselbstverwaltung der Grenzlandgemeinden. Die Rolle der 

hºheren Gebietsverwaltungseinheiten (NUTS 3, NUTS 2) ist ungen¿gend. 

Die grenz¿berschreitende Entwicklung fºrdert das europªische Programm Ziel 3 ï 

Europªische territoriale Zusammenarbeit, konkret in den Bezirken Pilsen und S¿dbºhmen 

Grenz¿berschreitende Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und Bayern. 

Auf den Beitrag der genehmigten Projekte des erwªhnten Programms im Rahmen der 

EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel konzentriert sich eine 

Analyse der genehmigten und realisierten Projekte aus der sowohl materiellen als auch 

geistigen Sicht. 

 

Hypothese 4 

Die europªischen Fonds und Programme waren und sind ein bedeutendes Mittel f¿r 

Stªrkung der Kohªsion der tschechischen Nachbargrenzlandregionen. Ziel 3 ï Europªische 

territoriale Zusammenarbeit ï hilft, das Interesse der Institutionen im Grenzraum an der 

Entwicklung der Grenzregionen und der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit zu erhºhen. 

 

Hypothese 5 

Die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit als ein Mittel der Konvergenz der 

mitteleuropªischen Regionen hat sowohl materielle (Verbesserung von Lebensniveau in den 

peripheren Regionen) als auch sozial-psychologische (Abfinden mit historischen Erfahrungen 

und Einf¿hrung guter Nachbarschaft) Aspekte. 

F¿r Bestªtigung, resp. Widerlegung der festgelegten Hypothesen wurde eine Kombination 

von Methoden der Arbeit im Terrain und der Kabinettsforschung gewªhlt. 

Im Terrain wurden originale Daten durch eine Untersuchung mittels eines Fragebogens 

unter Einwohnern der EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ 

M¿hlviertel ermittelt. Nach der statistischen Bearbeitung der Antworten von den Befragten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
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wurde die Analyse der gewonnenen Antworten auf Suchen der Antworten auf die 

festgesetzten Forschungsfragen und vor allem auf die Gegen¿berstellung der Ergebnisse der 

Forschung mit den festgelegten Hypothesen gezielt.  

Das Forschungsteam richtete seine Aufmerksamkeit weiter auf die Tªtigkeit der 

Institutionen in der Region. Aufgrund des Studiums der Dokumentation von der EUREGIO 

Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel ¿ber die grenz¿berschreitenden 

Projekte (realisiert im Rahmen von dem Programm der europªischen territorialen 

Zusammenarbeit, Ziel 3 Freistaat Bayernï Tschechische Republik 2007-2013, weiter nur Ziel 

3 Bayern-Tschechien 2007-2013) wurde der Meinungsspiegel der Einwohner der Euroregion 

um Informationen zur faktischen Tªtigkeit der Organe der Euroregion ergªnzt. 

 

Die Methodik der Bearbeitung von der vorgelegten Studie basiert auf einer Kombination 

von Nutzung primªrer und sekundªrer Daten. Die primªren Daten gewann man bei 

Durchf¿hrung einer empirischen Untersuchung in einer Modellregion. Die Untersuchung 

f¿hrte man mittels eines Netzes von Fragestellern, das aus den Studenten der 

Lºsungsarbeitsstªtte ï der Katheder der Geographie bestand, wobei zur entscheidenden 

Zielgruppe die Bevºlkerung ªlter als 15 Jahre wurde. Die Fragebogen (Gesprªche) wurden so 

formuliert, dass die Auswertung einerseits ermºglichte, die angef¿hrten Migrationstheorien 

zu verifizieren, andererseits die aus den Ăklassischenñ Quellen erworbenen Kenntnisse zu 

erweitern oder zu ergªnzen. In unserem Fall handelt es sich um eine durch den Tschechischen 

statistischen Amt, Ministerium f¿r Arbeit und Soziales, resp. durch Verwaltung der 

Beschªftigungsdienstleistungen einschlieÇlich der einzelnen Arbeitsªmter auf der 

Bezirksebene, durch Ministerium f¿r regionale Entwicklung und Euroregion Bºhmerwald 

verwaltete Datenbasis. Die empirischen Untersuchungen selbst orientierten sich aus der 

sachlichen (inhaltlichen) Seite an f¿nf Themenkreise. Die Proportionen unter ihnen bringt die 

folgende Tabelle nahe. 

 

Sachlicher / inhaltlicher 

Gesichtspunkt 
Teilziele 

Aufgabe und Funktion der 

Grenze, Charakter, Reichweite 

und Inhalt des Grenzeffektes  

- Aufgabe und Funktion der Grenze in den neuen 

Bedingungen (nach Erweiterung der Europªischen Union 

2004/2007 und Beitritt in den Schengen-Raum) definieren 

und charakterisieren 

- Charakter, Gebietsreichweite und thematischen Inhalt der 

Grenzeffekte spezifizieren, und dies sowohl f¿r den ganzen 

tschechischen Grenzraum, als auch f¿r niedrigere, in der 

Regel administrativ abgegrenzte Gebietseinheiten  

Geographische Lage des 

Grenzraums, gleiche und 

unterschiedliche 

Entwicklungsz¿ge des 

Grenzraums Tschechiens 

- Verªnderung der  geographischen Lage des Grenzraums- 

vom peripheren zum exponierten Gebiet, den Grenzraum 

kann man in der Regel im Inland f¿r invers zu Kerngebieten 

halten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Bayerischer_Wald_%E2%80%93_B%C3%B6hmerwald_%E2%80%93_Unterer_Inn
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aufgrund der Fallstudien 

Aufgabe der Akteure und 

Subjekte (Networking), Rolle 

der Gebietsselbstverwaltung, 

resp. kommunaler/lokaler 

Ebene, Rolle der Euroregionen 

und der sog. Eurostªdte   

- Aufgabe der Akteure in der Entwicklung des Grenzraums 

analysieren, und dies mit der Unterscheidung von den sog. 

harten und weichen Strukturen; besondere Aufmerksamkeit 

wird der Bildung von ihrem entsprechenden Netzen 

gewidmet (Networking)  

- Aufgabe der Verwaltungsebenen (NUTS 2, NUTS 3), 

Euroregionen, Mikroregionen und Gemeinden (Eurostªdte) 

in der Entwicklung des Grenzraums identifizieren, wobei 

sich vor allem auf Vermittlung von Erkenntnissen und 

positiven Erfahrungen konzentrieren (best practices)  

Innenstruktur der 

Grenzregionen und -

lokalitªten, Position des 

Grenzraums in weiteren 

Verbindungen, 

Wettbewerbsfªhigkeit 

(Konkurrenzpotenzial) der 

Grenzregionen  

- Position des Grenzraumes in breiteren territorial- und 

regional-politischen Bindungen, vor allem im Hinblick auf 

die Gegenwirkung der Zentripetal- und Zentrifugalkraft 

beurteilen 

- Innenstruktur  der Grenzregionen und ïlokalitªten, und 

dies am Hintergrund von dem in einer Zeit wirkenden 

selektiven Prozess (Polaritªt - Isolation - Separation resp. 

Koordination - Kooperation - Integration) fassen 

- Wettbewerbsfªhigkeit (Konkurrenzpotenzial) der 

Grenzregionen gegenseitig und mit den inlªndischen 

Regionen komparieren  

Meinungen der ¥ffentlichkeit 

und der Vertreter ausgewªhlter 

Fªcher  

-  Meinungen der ¥ffentlichkeit und der Vertreter 

ausgewªhlter Institutionen zum aktuellen Geschehen im 

Grenzraum ermitteln, und dies mittels der Durchf¿hrung 

einer Reihe eigener empirischen (soziologischen) 

Untersuchungen im Inland und Ausland, die Wahrnehmen 

des Schengen-Raums bei Einwohnern und Institutionen 

erfassen, regionale Differentiation dieser Wahrnehmung 

fassen 

 

Bei der Terrainuntersuchung wendeten wir eine Methode der Kombination von Quoten- 

und Zufallsauswahl an, bei dem Bewohner des Modellgebiets sowohl an der tschechischen als 

auch an der bayerischen und ºsterreichischen Seite der Euroregion Bºhmerwald 

angesprochen wurden. Insgesamt gewannen wir in dem Modellgebiet 929 Befragten, was 

0,7 ă seiner Bevºlkerung ¿ber 15 Jahre entspricht. Aus der Sicht des Geschlechts hat die 

Gruppe f¿r die Modellregion im Prinzip eine ausgewogene Vertretung (mehr im Kap. 8.1). 

Der Meinungsspiegel, der bei der Befragungsuntersuchung ermittelt wurde, ist um 

Informationen ¿ber Tªtigkeiten der lokaler und regionaler Akteure der grenz¿berschreitenden 

Aktivitªten ergªnzt, die bei einer inhaltlichen und Raumanalyse der grenz¿berschreitenden 

Projekte des europªischen Programms ĂZiel 3-Europªische territoriale Zusammenarbeitñ 

ermittelt wurden.    
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Das Modellgebiet wurde auch mittels der statistischen Grundangaben (d.h. der Hartdaten 

im Gegenteil zu den Angaben, die bei einer empirischen Untersuchung gewonnen wurden ï 

weiche Daten) analysiert. F¿r die Auswertung der erworbenen Daten wurde die 

Deskriptivanalyse aufgrund statistischer und graphischer Bearbeitung der Jahres- 

(¿berwiegend f¿r das Jahr 2007) bzw. Durchschnittswerte (Jahre 2006-2008) verwendet. Es 

handelt sich um Daten f¿r alle Gebiet der geforschten grenz¿berschreitenden Region, die aus 

der Datenbasis des Tschechischen statistischen Amts (ĻSĐ) in Pilsen kommen, Abteilung der 

Regionalanalysen und Informationsdienstleistungen des ĻSĐ Pilsen, f¿r die bayerische Seite 

wurde die Datenbank des Bayerischen Landesamtes f¿r Statistik und Datenverarbeitung, 

M¿nchen und f¿r die ºsterreichische Seite des Amtes der Oº. Landesregierung: Land 

Oberºsterreich verwendet.  
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2. GRENZ¦BERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT UND 

EUROREGIONE IN AUSGEW HLTEN AUSL NDISCHEN 

ARTIKELN  

 

Die Forschung, derer Ausgaben diese Monografie beschreibt, schlieÇen an die in der 

auslªndischen Literatur gewonnenen Erkenntnisse an. Zu diesem Zweck wurde eine spezielle 

bibliografische Datenbank geschaffen. Aus einer Analyse der ausgewªhlten Literatur ergibt 

sich eine Grundteilung der Titel in die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit und die 

Euroregionen an der Binnen- und AuÇengrenze der EU. 

2.1 EUROP ISCHE DIMENSION DER GRENZ¦BERSCHREITENDEN 

ZUSAMMENARBEIT UND DER EUROREGION EN 

Die auslªndische Literatur spricht oft ¿ber Entstehung der grenz¿berschreitenden Regionen 

und ¿ber die Zusammenarbeit zwischen diesen als ¿ber das merkbarste Zeichen von 

¦berwindung des Konzepts der Nationalstaaten. Der Westfªlische Frieden nach dem Ende 

des DreiÇigjªhrigen Krieges fing wªhrend der Friedensverhandlungen in M¿nster und 

Osnabr¿ck an, das sog. Konzept der Nationalstaaten durchzusetzen, das das System der 

mittelalterlichen Dynastien ¿berwinden sollte. Der Nationalstaat setzt voraus, dass die 

politische Ordnung der Grenzen zugleich das Gebiet abgrenzt, das eine Nation bewohnt und 

¿ber das sie Souverªnitªt hat. Hiermit beschªftigt sich Popescu (2008), der weiter die 

Tatsache diskutiert, ob wir in der heutigen Zeit Zeugen von Entwicklung einer neuen 

geopolitischen post-westfªlischen Ordnung sind, wo ¿ber die Begriffe Rivalisieren und 

unilaterale Einstellung die Konzepte der kollektiven Sicherheit und positiven 

gegenseitigen Abhªngigkeit bevorzugt werden. Das alles kºnnte noch durch Erklªrung von 

H. van Rompuy aus seiner  Rede zum 21. Jahrestag des Falles der Berliner Mauer 

unterstrichen werden, wo er erklªrte, dass die Zeit der homogenen Nationalstaate schon 

vorbei ist (van Rompuy 2011). 

Die Euroregionen werden so zu spezifischen und autonomen Einheiten, die nach Popescu 

die Logik der Grundordnung der Nationalstaatseinheiten in modernem Nachkriegseuropa 

bestritten, weil sie ihre Existenz durch scheinbar unverªnderliche Territorialitªt redefinieren. 

Die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit ist als ein vielseitiger und abwechslungsreicher 

Prozess zu sehen, der Arm in Arm mit dem Fakt geht, wenn die Einwohner der 

Grenzregionen wahrnehmen, dass sie die Linie nicht nur teilt, sondern auch durch die 

identischen Aufforderungen an ihren beiden Seiten vereinigt (Del Bianco 2006). Der weitere 

bedeutende Effekt liegt darin, dass sie hilft, Gebiete weniger als Peripherie wahrzunehmen 

(Husak 2010). Perkmann (2007) erwªhnt aber, dass es betrªchtlich vorzeitig ist, die 

Euroregionen als einen neuen Typ der territorialen Entitªt wahrzunehmen: eher sollten sie als 

eine der Visionen genommen werden, die Gebiete im Rahmen der EU an unterschiedlichen 

hierarchischen Ebenen zu verwalten. In seiner Fallstudie zeigt Tannam (2007), dass die 

grenz¿berschreitende Zusammenarbeit letztendlich Beschleunigung der Friedensprozesse 

zwischen Irland und Ulster unterst¿tzen kann. Mit  einem ªhnlichen Problem beschªftigen sich 

OËDowd, Corrigane und Moore (1995), derer Studie untersucht, welche Folgen die EU-
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Mitgliedschaft f¿r Irland und GroÇbritannien hatte und hat. Die Autoren lehnen den Fakt ab, 

dass die beiden Staaten mit der spezifischen Geschichte mit ihrer Mitgliedschaft die nationale 

Souverªnitªt verlieren w¿rden und dass sich die Bedeutung von ihren Nationalgrenzen 

verkleinern w¿rde. Im Gegenteil wird laut der Ergebnisse dieser Studie die Nationalidentitªt 

gestªrkt und das ºkonomische Wachstum in dem Fall vertieft, wenn es zur Interaktion 

zwischen den Peripherien und Nationalzentren und zur Entwicklung der Grenzgebiete kommt. 

Den Einfluss des Nationalstaats auf diese Aspekte sieht er eher als nebensªchlich. 

Auf der anderen Seite stªrte der Zufluss der europªischen Zusch¿sse aus den Strukturfonds 

die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit zwischen der in der Slowakei lebenden 

ungarischen Minoritªt und den ethnischen Ungarn in ihrer Heimat. Er trug aber nicht 

besonders dazu bei, wozu die Zusch¿sse im Rahmen der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit bestimmt sind, und dies vor allem zur Finanzierung der Projekte, die helfen, 

gute Nachbarschaftsbeziehungen aufzubauen und eventuell die Unrechte der Vergangenheit 

einzurichten (Malova, Villagi 2006). 

2.2 EUROREGIONEN AN DER AUSSENGRENZE DER EU 

Die sich mit der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit an der ªuÇeren Seite der EU 

beschªftigenden Artikel diskutieren hauptsªchlich die Problematik der nºrdlichen Grenzen 

(mit Russland oder Norwegen) und auch der ºstlichen, wo die EU an die ehemaligen 

postsowjetischen Republiken grenzt.  Saarin (2005) verfolgt die Entwicklung davon, wie vor 

allem von Deutschland Finnland ï das Land, das eine lange Zeit ein Bestandteil von 

Schweden war, und danach vom zaristischen Russland, wahrgenommen wird.  Heutzutage 

wird Finnland eindeutig als ein skandinavisches Land mit westlicher Orientierung 

wahrgenommen, und nicht als ein Ăvor Kurzemñ entstandenes baltisches Land, das nach 

Trennung vom russischen Hegemon gebildet wurde. 

Die sich mit den Beziehungen zwischen Russland und der EU beschªftigende 

Publikationen widmen sich der Problematik vor allem auf der geopolitischen Ebene, und zwar 

im Zusammenhang mit der Erweiterung des Schengen-Raums. Dieses hat zu Folge 

Erweiterung des Gebietes, f¿r das sich russische Besucher ein Visum besorgen m¿ssen.  Ein 

sehr kompliziertes Problem ist das Kaliningrader Gebiet (Kaliningradskaja oblast), mit dem 

Russland keine direkte Landverbindung hat, und sie muss ¿ber die EU-Lªnder und Lªnder des 

Schengen-Raums f¿hren (Lettland und Litauen). 

Einen ªhnlichen, trotzdem im bestimmten Kontext umgekehrten Fall f¿hrt ein Fachaufsatz 

von Saeter (1995) an, der ¿ber freie Bewegung der Personen zwischen nordischen Lªndern 

diskutiert, wobei Norwegen kein EU-Mitglied ist, aber es ist ein Mitglied des Schengen-

Raums. Der Autor diskutiert das Problem, ob und wie die Regeln der EU und des Schengen-

Raums angewendet oder nicht angewendet werden kºnnen, falls Norwegen nicht alle 

Bedingungen erf¿llt, und ob die Grenze der skandinavischen EU-Mitgliedsstaaten mit 

Norwegen als ĂAuÇen- oder scharfe Grenzeñ bezeichnet wird oder nicht. 

Pippan (2007) f¿hrt ein Beispiel aus S¿dosteuropa an,  wo eine sehr durchlªssige Grenze 

zwischen Slowenien und Kroatien ihre Funktion durch den Beitritt Sloweniens zum 

Schengen-Raum ªnderte. Mit diesem Akt komplizierte sich die grenz¿berschreitende 
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Zusammenarbeit auf Istrien. Dieses Problem wird aber bald nach dem erwarteten EU-Beitritt 

Kroatiens abgebaut. 

Im Gegenteil ist die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit an einer anderen Unionsgrenze 

(Rumªnien ï Ukraine und Rumªnien ï Moldawien) unterschiedlich. Die Euroregionen sind 

einer der wenigen Instrumente, die der Ukraine ermºglichen, an den europªischen 

Angelegenheiten teilzunehmen, und f¿r Moldawien bedeuten sie wieder eine Gelegenheit, mit 

den westeuropªischen Lªndern zusammenzuarbeiten (Popescu 2008). Wªhrend Rumªnien in 

den 90. Jahren des 20. Jahrhunderts die Euroregionen als Gefahr f¿r die rumªnischen Gebiete 

wahrnahm, die sein Zerfall verursachen kºnnten, arbeitet in der heutigen Zeit Rumªnien rege 

und aktiv im Rahmen der Euroregionen mit seinen Nachbarn auÇer die EU an den 

grenz¿berschreitenden Projekten zusammen, vor allem in Bereichen des Infrastrukturaufbaus, 

der Entwicklung des Tourismus und Naturschutzes. 

Eine Besonderheit der Region entlang der tschechisch-bayerischen, bzw. tschechisch-

ºsterreichischen Grenze, also auch des Gebietes der Euroregion Bayerischer Wald ï 

Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel, ist eine relative  nderung der Lage dieses Gebietes. 

Die Region befand sich urspr¿nglich an der AuÇengrenze der EU, wobei sie mit dem Beitritt 

der Tschechischen Republik zur EU plºtzlich ein Gebiet an der Innengrenze der EU wurde 

(JeŚ§bek, Dokoupil, Havl²ļek 2004).  Diese rasante  nderung hat eine Auswirkung vor allem 

auf die deutschen und ºsterreichischen Grenzlandregionen, die lange Zeit als Regionen an der 

AuÇengrenze der EU spezifische Finanzmittel aus den strukturalen Fonds schºpften, die zur 

Verbesserung der Lebensqualitªt an der EU-Peripherie helfen sollten. 
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3. GRENZEN, GRENZR UME 

 

3.1 THEORETISCH -GEOGRAPHI SCHE EINSTELLUNG  

Die Theorie der Grenzen und Grenzrªume ist ziemlich ausf¿hrlich in der politischen 

Geographie ausgearbeitet. Die hªufigste Fassung der Problematik von Grenzen und 

Grenzrªumen ist die Fassung des durch Staatsgrenze abgegrenzten Staatsgebietes. Die 

Theorien widmen sich in der politischen Geographie vor allem der Klassifikation der Grenzen 

aus verschiedenen Gesichtspunkten und ihrer Typologie, Form und Kompaktheit des durch 

Staatsgrenze abgegrenzten Gebietes. Die Grenze zwischen Lªndern wird hauptsªchlich als ein 

Rechtsbegriff verstanden, wobei es auf ihre typologische Einordnung nicht ankommt. Es gibt 

verschiedene Typologien von Grenzen (Kristof 1964; Boesler 1983; Maier 1990; Keller 1993; 

Baar, Rump§l, Ġindler 1996; Heffner 1998). 

Entlang jeder Grenze formt sich ein Gebiet, das durch ihre Existenz direkt beeinflusst wird. 

Dieses Gebiet ï Grenzraum, Grenzregion ï bildet eine H¿lle, eine Zone um die Grenze, wo 

der Einfluss der Grenze bemerkbar ist.  Den Grenzregionen widmet sich ausf¿hrlich wieder 

eine Reihe Autoren (Hagget 1975; Prescott 1975; Mensburger 1975; Arnold-Palussi®re 1983; 

Maier 1990; Havl²ļek 2004; Dokoupil 2004; JeŚ§bek 2004). Uneinigkeit in der Anwendung 

der Terminologie und Abgrenzung des Inhalts von Begriffen Grenzraumregion und 

Grenzlandregion, bzw. Trans-Grenzregion bewªltigt Heffner (1998). Auf dem Beispiel von 

der polnischen, angloamerikanischen und deutschen Literatur zeigt er die synonyme 

Anwendung von Terminus Grenzraum und Grenzland, wobei er die Autoren nennt, die das 

Grenzland  als eine eindeutig durch eine Grenze abgegrenzte Region definiert (Kovacs 1993; 

Lezzi 1994; Roch 1996), im Vergleich mit den Autoren, die Grenzland als eine Region, die 

beiden Seiten der Grenze anliegt (Br¿cher 1989; von Malchus 1992; Grimm 1993; Burkhardt 

1995). 

3.2 REGIONALE EINSTELLUNG  

In der regionalen Geographie kann man die Grenze in einer Verbindung mit Eigenschaften 

der Region (řeh§k 2000) studieren. Die Grenze scheint hier hinsichtlich ihrer Funktion als 

eine Linie, die mit den Grenzpunkten gebildet ist, von denen am wichtigsten Grenz¿bergªnge 

sind. Mit dem Beitritt in Schengen-Raum verlieren die Grenz¿bergªnge ihre Charakteristik als 

Ort mit Durchlªssigkeit der Staatsgrenze und werden ein Bestandteil der 

grenz¿berschreitenden Verkehrsinfrastruktur in der entsprechenden Kategorie. Eine 

Grenzregion ist ein sehr spezifisches Gebiet, denn sie ist mittels der Grenze im direkten 

Kontakt mit der Nachbarregion, womit sie in der Vergangenheit  auch eine Schutzzone ihres 

Zentrums ï Kernes bildete. Wie jede Region hat auch die Grenzregion ihre Spezifika. Ein 

direkter Kontakt stªrkt die wirtschaftliche, kulturelle und andere Einfl¿sse des 

Nachbarmilieus auf die Grenzregion, was aber sehr gegensªtzlich wahrgenommen werden 

kann.  Der Kontakt der Nachbarregionen ist durch Funktionalitªt, resp. Durchlªssigkeit ihrer 

Grenze beeinflusst. Die Grenzregion kann man in der Folge der Funktionalitªt der Grenze im 

bestimmten OffenheitsmaÇe formen (Strassoldo-Greffenberg 1974; Maier 1990; Heffner 
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1998; Dokoupil 2004). Der Einfluss der Grenze, bzw. Nachbarn auf die Entwicklung der 

Region hat viele Effekte ï wir sprechen von Grenzeffekten. Diese kºnnen einen Areal- sowie 

Liniencharakter im Sinne eines positiven oder negativen direkten Einflusses auf die Region 

haben (Seger, Beluszky 1993; Dokoupil 2000,2004; Havl²ļek 2005). 

Ein Objekt des Interesses regionaler Geographen ist meistens ein Grenzabschnitt und der 

lagenªchste Grenzraum. Man kann also vom Interesse an dem tschechisch-sªchsischen 

Grenzraum ï geographische Arbeitsstªtte in Aussig (JeŚ§bek, AndŊl, Balej, Raġka), an  dem 

tschechisch-polnischen Grenzraum - geographische Arbeitsstªtte in Ostrau (Wilam, Venc§lek, 

Ġindler), an dem tschechisch-slowakischen Grenzraum - geographische Arbeitsstªtte in 

Ostrau (Wilam, Havrlant), in Br¿nn (řeh§k, Touġek, Tonev, Vaishar, Zapletalov§) und in 

Olm¿tz (Hal§s, Pt§ļek, Szcyrba), an dem tschechisch-ºsterreichischen Grenzraum - 

geographische Arbeitsstªtte in Br¿nn (řeh§k, Touġek, Tonev) und Prag (Havl²ļek, Biļ²k, 

MiġkovskĨ, ChromĨ, Marada) und an dem tschechisch-bayerischen Grenzraum - 

geographische Arbeitsstªtte in Pilsen (Dokoupil, Matuġkov§, Novotn§, Rousov§, Preis). Der 

bisherige Hºhepunkt der Zusammenarbeit von den erwªhnten Arbeitsstªtten mit dem Ziel 

Ausgabe einer Publikation mit der grenz¿berschreitenden Thematik war die Ausgabe der 

Monografie Ļesk® pohraniļ² ï bari®ra nebo prostor zprostŚedkov§n²? (Tschechischer 

Grenzraum ï Barriere oder Vermittlungspunkt?) aus dem Jahre 2004. 

Die teilnehmenden Arbeitsstªtten schlossen an grenz¿berschreitende Kontakte zu einer 

Reihe Fachleute an, mit dem Ziel einer gemeinsamen Lºsung der grenz¿berschreitenden 

Problematik. In der Bundesrepublik Deutschland hatte und hat eine fruchtbare 

Zusammenarbeit die Pilsner Arbeitsstªtte mit der geographischen Arbeitsstªtte in Bayreuth 

und in Chemnitz. Das Ergebnis von dieser Zusammenarbeit waren einige gemeinsame 

grenz¿berschreitende Projekte. Eine ªhnliche Zusammenarbeit in Deutschland hat die 

Aussiger Arbeitsstªtte mit der geographischen Arbeitsstªtte in Chemnitz und Dresden. Von 

den deutschen Autoren, die sich der tschechisch-deutschen grenz¿berschreitenden 

Problematik widmen oder widmeten, kann man J. Maier, P. Jurczek,  K. Goppel, I. Roch, H. 

Kowalke, B. M¿ller und G. Troeger-Weiss nennen. Nicht nur die Arbeitsstªtte in Ostrau, 

sondern auch die anderen unterhalten Kontakte mit polnischen Geographen, dem tschechisch-

polnischen Grenzraum widmen sich in bedeutendem MaÇe K. Heffner, T. Sryjakiewicz, 

T. Kaczmare, A. Markowiak. 

Dem slowakischen Grenzraum widmet sich eine Reihe Geographen. Vor allem kann man 

M. Hal§s und seine Arbeit nennen ï die Monografie aus dem Jahre 2005 Czehraniļn® vªzby, 

cezhraniļn§ spolupr§ca: na pr²klade slovensko-ļesk®ho pohraniļia s d¹razom na jeho 

slovenk¼ ļasŠ (Grenz¿berschreitenden Verbindungen, grenz¿berschreitende Zusammenarbeit: 

am Beispiel des slowakisch-tschechischen Grenzraums mit Betonung auf seinen slowakischen 

Teil) oder den Artikel  PŚ²spŊvek k anatomii spoleļn®ho pohraniļ² Ļesk® republiky 

a Slovensk® republiky (Beitrag zur Anatomie des gemeinsamen Grenzraums der 

Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik) (Hal§s, řeh§k), in denen er sich an 

den slowakisch-tschechischen Grenzraum konzentriert und der sein bisheriges 

Wissenschaftsinteresse zusammenfasst.  Hal§s analysiert in seinen Arbeiten zuerst die 

Beziehungen, Verbindungen und Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen und 

Slowakischen Republik auf der republikweiten Ebene mit der Orientierung auf 

Auslandsgeschªft, Migration und Nationalstruktur in Nachbarlªndern, und nachher orientiert 
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er sich auf die grenz¿berschreitenden Verbindungen und Zusammenarbeit. Von den anderen 

Autoren, die sich dem slowakischen Grenzraum widmen, kann man F. Brabec 1980; 

D. Popjakov§ 1995; D. Koll§r 1995, 2000; V. DrgoŔa 1999, 2001; V. Slav²k 1999; P. Spiġiak 

1999; V. Lauko 2001; A. Dubcov§ 2002 nennen. Mit der Forschung des Grenzraums 

beschªftigen sich ebenfalls die Mitarbeiter von Đstav geoniky AV ĻR (Geonikinstitut der 

Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik). Der Ausgang aus dem Projekt 

Rozvojov® z§jmy pohraniļn²ch regionŢ (ĂEntwicklungsinteressen der grenz¿berschreitenden 

Regionenñ) sind Orlicko ï region v pohraniļ² (Orlicko - Region im Grenzraum) (Vaishar 

et al. 2009) und Regiony v pohraniļ² (Regionen im Grenzraum) (Vaishar et al. 2011). AuÇer 

der Gesamtcharakteristik des tschechischen Grenzraums widmet sich diese Publikation 

ebenfalls der Mikroregion Kaġpersk® hory (Bergreichenstein), die ein Bestandteil der 

Euroregion Bºhmerwald ist. 

3.3 BEISPIELE VON EINSTELLUNG WEITERE R 

WISSENSCHAFTSDISZIPLINEN  

Langfristig und systematisch widmete sich der Problematik des Grenzraums das 

Forschungsteam der Soziologischen Anstalt der Akademie der Wissenschaften der 

Tschechischen Republik in Aussig. In seiner Werkstatt entstanden viele wichtigen 

Publikationen. Meistens handelte es sich um Ausgªnge der Subventionsprojekte der Autoren 

F. Zich, V. Houģviļka, M. JeŚ§bek, Q. Kastner. Die Publikation Kdo ģije v pohraniļ² (Wer 

lebt im Grenzraum), herausgegeben 1996, ist dem tschechisch-deutschen Grenzraum in neuen 

Zusammenhªngen gewidmet. Die Autoren widmen sich darin der Nationalstruktur und der 

sozio-demographischen Charakteristik der Bevºlkerung, den grenz¿berschreitenden 

Aktivitªten an der tschechisch-deutschen Grenze und den Einstellungen der 

Grenzraumbevºlkerung und den ausgesiedelten Deutschen. Ergebnisse der soziologischen in 

den tschechischen und deutschen Grundschulen im Rahmen der Euroregion Egrensis 

realisierten Sonde sind in der Publikation Nositel® pŚeshraniļn² spolupr§ce (Trªger der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit) von F. Zich (1999) prªsentiert. Einer der nªchsten 

Ausgªnge ist auch ein Sammelband von Aufsªtzen Vytv§Śen² pŚeshraniļn²ho spoleļnstv² na 

ļesko-nŊmeck® hranici (Bildung einer grenz¿berschreitenden Gemeinschaft an der 

tschechisch-deutschen Grenze) von F. Zich und Koll. (2000), der inhaltlich auf institutionelle, 

ºkonomische grenz¿berschreitende Zusammenarbeit und ihre Reflexion von der 

Grenzraumbevºlkerung, auf historische Ereignisse und ihre Wiederspiegelung im Leben des 

Grenzgebiets und vor allem auf die Trªger der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit 

orientiert ist. 

Ein interessantes Werk ¿ber Problematik des Grenzraums ist die Publikation PŚeshraniļn² 

spolupr§ce na vĨchodn²ch hranic²ch Ļesk® Republiky ï RŢģovĨ obl§ļek a realita 

(Grenz¿berschreitende Zusammenarbeit an der ºstlichen Grenze der Tschechischen Republik 

ï Rosa Wºlkchen und Kante der Realitªt) von V. Doļkal (ed.), herausgegeben 2005 im 

Internationalen politologischen Institut der Masarykuniversitªt (Mezin§rodn² politologickĨ 

¼stav Masarykovy univerzity) in Br¿nn. Dieser Sammelband ist in zwei Teile geteilt ï ein 

theoretischer Rahmen und eine Fallstudie ¿ber ausgewªhlte Euroregionen. Die 

Schlussfolgerung der Fallstudien bez¿glich Funktionieren und Systemposition dieser 
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grenz¿berschreitenden  Strukturen sind, wie im Sammelband betont ist, im deutlichen 

Widerspruch mit den allgemein verbreiteten Vorstellungen ¿ber die Euroregionen in der 

Tschechischen Republik (Chovanļ²k, Kozlov§, Mal§ļ, Ġkoda, Verner). 

Nicht in der letzten Reihe ist eine Reihe historischer Arbeiten und Beitrªge ¿ber den 

tschechischen Grenzraum zu nennen. Ihr gemeinsames Merkmal im Fall des tschechisch-

deutschen Grenzraums ist die Frage der Aussiedlung der Sudetendeutschen, einschlieÇlich der 

Folgen auf den tschechischen Grenzraum, und Problematik des Eisernen Vorhangs (Toms, 

Kastner).  Ebenso findet man in ºkonomischen Kreisen Autoren finden, die sich der 

Problematik des Grenzraums widmen (Jeģek, Hofman, Friedrich). 
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4. GRENZ¦BERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT UND 

REGIONALENTWICKLUNG  

 

4.1 THEORETISCHE EINSTELLUNG  ZUR PROBLEMATIK DER 

GREN¦BERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT UND DER 

REGIONALENTWICKLUNG  

Zur Definition der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit kann man ¿ber eine Analyse 

der Beziehungen zwischen Nachbarregionen (man kann von regionaler Zusammenarbeit 

sprechen) an der gemeinsamen Grenze kommen. Wir werden die Situation diskutieren, wenn 

die erwªhnte Grenze den Charakter der Grenze von staatlichen Gebilde hat, und so bedeutet 

die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit die Zusammenarbeit ¿ber die Staatsgrenze (also 

auÇer der Zusammenarbeit z.B. hºherer Gebietsverwaltungsganzen oder ïregionen der 

Zusammenhalte im Rahmen von eines Staatsganzen). Die regionale Zusammenarbeite 

definiert V. Doļkal als Ăeine gemeinsame Aktivitªt  regionaler Akteure, die primªr auf 

beiderseitige Entwicklung der Regionen, in denen die Akteure wirken, gerichtet ist. Sekundªr 

dann auch auf Entwicklung der Akteure selbst. Diese Zusammenarbeit kann mit 

Zusammenwirken des Staates realisiert werden, oder ohne dieses Zusammenwirken. 

Nichtsdestoweniger sollte auch f¿r die Kooperation ohne staatlichen Einfluss gelten, dass das 

ºffentliche Interesse (Entwicklung der Region) das private (Entwicklung der Akteure) 

¿berwiegt.ñ (Doļkal 2005, S. 12). 

Hier ist es angebracht, Inhalt dieser Definition zu diskutieren, einerseits hinsichtlich des 

Begriffes regionale Akteure, andererseits des Begriffs Entwicklung. Wenn wir die Definition 

der regionalen Akteure annehmen, was Haushalte, Unternehmensbereich und ºffentlicher 

Sektor sind (Jeģek 1998), dann kann auch Entwicklung der Akteure ein ºffentliches Interesse 

mit der unmittelbaren Auswirkung auf Entwicklung der Region sein. 

Es ist ebenfalls erforderlich, den Begriff Entwicklung, bzw. regionale Entwicklung 

nahezubringen.  Den diskutiert ausf¿hrlich J. Jeģek (1998), der dabei von vielen Autoren 

ausgeht. Man kann z.B. zu deutschen Autoren (Nohlen, Nuscheler 1992. In Jeģek 1998) 

neigen, nach deren Meinung der Begriff Entwicklung folgende Elemente beinhaltet: 

¶ dauerhafte, resp. dauernd nachhaltige Entwicklung , was die Entwicklung bedeutet, 

die Quellen nicht vernichtet und sie langfristig bewahrt, 

¶ Arbeit  (im Produktionssinne), im Entwicklungsprozess hat sie eine unvertretbare 

Bedeutung, 

¶ Gleichheits- und Gerechtigkeitsprinzip, was gerechte Verteilung von 

Einkommen und Wohlstand, einschlieÇlich Zutritt zur Ausbildung, 

Gesundheitspflege, zur sozialen und sonstigen Infrastruktur  bedeutet, 

¶ Partizipation, wenn die Bed¿rfnisse und Vorstellung in politischem und sozialem 

Entscheidungsprozess , einschlieÇlich Prinzip von Demokratie und 

Menschenrechten beinhaltet sind, 
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¶ Unabhªngigkeit und Autonomie, die gegen politisches Beeinflussen und zu 

ºkonomischer Vormundschaft der Starken ¿ber die Schwachen (siehe Jeģek 1998) 

zielen. 

Die Problematik der regionalen Entwicklung kann man nach unterschiedlichen 

theoretischen Einstellungen studieren. 

Hierarchisch-systematische Einstellung orientiert sich auf Beurteilung, Bewertung der 

regionalen Entwicklung der Subregionen und auf Funktionieren des Systems ï Region x 

Subregion. Es gibt groÇe Anzahl solcher Theorien der regionalen Entwicklung, sie haben eine 

lange Entwicklung hinter sich, die Entwicklung philosophischer Ansicht an die Welt 

nachbildete. Das Hauptproblem der erwªhnten Entwicklungstheorien ist Erfassung und 

Erklªrung der Tendenz der nat¿rlichen Entwicklung der Regionen. Die Grundteilung der 

Ansichten an diese Entwicklung ist auf konvergente und divergente Theorien. Wªhrend die 

konvergenten Theorien voraussetzen, dass die Entwicklung der Subregionen eine nat¿rliche 

Tendenz zur Ausgleichung der Unterschiede hat, die Verfechter der divergenten Theorien den 

Gegenteil behaupten, also dass die nat¿rliche Tendenz der Entwicklung der Subregionen eine 

Vertiefung von Unterschieden zwischen ihnen ist. AuÇer der unterschiedlichen nat¿rlichen 

Entwicklung der Regionen ist ebenfalls die Rolle des Staates bei Beeinflussung der regionalen 

Entwicklung seines Gebietes, also bei Erf¿llung  der Regionalpolitik diskutabel. Es handelt 

sich um interventionistische, resp. nicht interventionistische Einstellungen zur regionalen 

Politik. 

Sozial-lokale Einstellung orientiert sich auf den Beitrag der Regionsentwicklung f¿r 

Verbesserung lokaler Lebensbedingungen und auf Existenz der Akteure der regionalen 

Entwicklung ï Haushalt, Unternehmen und Institutionen. Diese Verbesserung ist eine 

wichtige Bedingung  der Wettbewerbsfªhigkeit der Region. 

Progressive Theorie der regionalen Entwicklung betont in der letzten Zeit, dass die 

nutzbringendsten Entwicklungsstrategien die auf den lokalen Quellen und Fªhigkeiten von 

Einzelnen (endogenes Potential) basierenden Konzeptionen sind, im Vergleich zu den 

Konzeptionen der exogenen Entwicklung (Dotationspolitik, Steuerpolitik, externe 

Investitionen). Der unterschiedliche Erfolg der Einzelnen ist durch verschiedene Ursachen 

bedingt, die Blaģek und Uhl²Ś (2002, 2011) in innere und ªuÇere teilen. Die inneren Ursachen 

sind eine Gesamtheit individueller Fªhigkeiten und persºnlichen Eigenschaften, die das MaÇ 

der Nutzung der erwªhnten Fªhigkeiten beeinflussen.  Die ªuÇeren Ursachen bilden einerseits 

die gesellschaftlich bedingten Unterschiede in den Mºglichkeiten der persºnlichen 

Verwirklichung und persºnlichen Entwicklung, andererseits die durch Heterogenitªt des 

ªuÇeren Milieus bedingte Unterschiede. Diese Heterogenitªt ist primªr physio-

geographischen Charakters, mit der Entwicklung der Gesellschaft gewinnen an der Bedeutung 

sozio-ºkonomische Faktoren. Wie sich der Einzelne von seiner unmittelbaren Abhªngigkeit 

von der Naturumwelt losriss, kam es zur Vertiefung der Unterschiede zwischen Einzelnen. 

Der Hauptfaktor der Unterschiede war Eigentum vom Vermºgen, seine Akkumulation und 

Verbreitung. 

Nach vielen Theorien ist die Existenz von Unterschieden ein Impuls f¿r eine weitere 

Entwicklung. Zu groÇe Unterschiede sowohl zwischen den Einzelnen als auch Regionen 

verlieren aber ihre Stimulationsrolle und werden zu Problemen. Das ruft Bestrebungen um 

Nutzung des exogenen Potentials, vor allem von Intervention regierender Organe hervor, die 
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sich mit Anwendung ªuÇerer Mittel (Steuer- und Dotationspolitik) um Verkleinerung der 

Unterschiede bem¿hen. Helfen kann aber auch Mobilisierung des endogenen Potenzials. F¿r 

die Nutzung des endogenen Potenzials sind wichtig: Bestrebungen um  nderung des  

Gesellschaftsklimas in der Region, Verbesserung der Lernbedingungen, Stªrkung von 

Selbstvertrauen, Bestrebungen um Erwecken positiver Erwartung der Bevºlkerung, Bildung 

Netze von Subjekten und Hilfe bei aktiver Adaptation neuer Umsiedler. Es handelt sich um 

Faktoren, die subjektiven Charakter haben. Die aktive Rolle spielen Einzelnen, ihre 

Kenntnisse, Bereitschaft zu lernen und positives Klima (gesellschaftlich, kulturell) in der 

Region zu schaffen, womit man Innovationen in der Region helfen kann. Die regionalen 

Innovationen kºnnen dann eine Grundquelle der Wettbewerbsfªhigkeit der Region sein 

(Blaģek, Uhl²Ś 2002, 2011). 

Die Bedeutung der genannten Faktoren (lernen, Innovationen durchf¿hren) ist durch Form 

der Beziehungen zwischen Individuen, Firmen und ihrer Umgebung beeinflusst. Die Subjekte 

sind nicht isoliert, sondern sie bilden verschiedene Kontaktnetze, ¿ber die Informationserwerb 

und Entscheidung verlªuft, und so kann es zu  nderungen kommen. Das 

Entwicklungspotenzial ist nicht nur von Interaktion und Partizipation der Akteure und ihrer 

Bem¿hung um  nderung abhªngig. Wichtig ist auch Qualitªt und Inhalt der Interaktionen, 

ĂIntelligenzñ der Region und der Akteure (Blaģek, Uhl²Ś 2002, 2011). Diese Eigenschaften 

sind vom Charakter des Subjekts abhªngig, aber sie sind auch durch AuÇenbedingungen 

beeinflusst (Schulwesen, aber auch Lage ï Intensitªt des Informationsaustauschs, Lage der 

Region im breiteren System, in der Systemhierarchie). In der Theorie der lernenden 

Regionen spricht Malberg (1997. In Blaģek, Uhl²Ś 2002) von typischen Charakteristiken der 

Regionen: 

¶ ºkonomische Konfiguration der Region, 

¶ technologische Struktur, 

¶ Kultur und Institution, 

¶ oder Cook (1996. In Blaģek, Uhl²Ś 2002) ¿ber Identifikation (eigene Identitªt), 

Intelligenz (genug Informationen und Fªhigkeit zu lernen), Institution 

(Innovationszentren) und Integration (Netzen). 

Zur¿ck zur Problematik der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit, die man als regionale 

Zusammenarbeit ¿ber die Staatsgrenze wahrnehmen kann. F¿r M. Perkmann ist das 

grundlegende Teilungskriterium Kontinuitªt des Gebietes, der nach sich die regionale 

Zusammenarbeit in zwei Grundformen teilt. Die erste Form sind die zusammenarbeitenden 

Regionen, resp. die Akteure in den Regionen, die eine einheitliche Gesamtheit (z.B. 

Euroregionen) bilden, die andere Form ist die Zusammenarbeit ohne zusammenhªngendes 

Gebiet (z.B. Stadtnetze). F¿r die erste Form verwendet Perkmann den Begriff 

grenz¿berschreitende Zusammenarbeit, f¿r die zweite dann zwischenregionale 

Zusammenarbeit (Perkmann 2002, In Doļkal 2005). Diese vorgelegte Teilung ist mºglich, 

erfasst aber nicht die Situation, wenn es sich zwar um ein gemeinsames Gebiet f¿r die 

grenz¿berschreitende Zusammenarbeit handelt, jedoch eher als Twinning (Partnerschaft, 

Zusammenarbeit) funktioniert ï ein regionales Netz. Darum schlªgt Doļkal f¿r 

Teilungskriterium Funktion, resp. Ziel, der regionalen Zusammenarbeit vor. Er schreibt, dass 

das gemeinsame Ziel mit Integrations- oder nicht integrierender Form erreicht werden kann 

(Doļkal 2004, S. 13). Hier schickt es sich, die Grenzeffekte nach Martinez Ë Model von 
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Funktionieren der grenz¿berschreitenden Beziehungen zu erwªhnen (Dokoupil 2004). Die 

erwªhnten Modelle gehen aus der Funktionsbewertung der Grenze als einer geschlossenen bis 

schrittweise ganz geºffneten Linie mit  dem Hºhepunkt der faktischen Behebung der Grenzen 

aus. Dem entsprechen Effekte der Entfremdung der Nachbarregionen ¿ber Koexistenz-, 

Kooperations- bis Integrationseffekt. In allen diesen Modellen kann man von den 

grenz¿berschreitenden Beziehungen sprechen, von der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit aber vor allem beim Kooperations- und Integrationsmodell. 

Die Voraussetzung  des Integrationsmodells ist Behebung der Grenze als einer Linie des 

Zollgebiets mit Fiskalfolgen (Dokoupil 2004). Das typische Beispiel der Integrationsform der 

Zusammenarbeit sind laut Doļkal (2005) integrierte grenz¿berschreitende Strukturen ï 

Euroregionen. Regionale Integration dieser Form definiert Doļkal als Ăeine freiwillige 

Verbindung sozio-ºkonomischen, kulturellen und anderen Domªnen zweier oder mehreren 

relativ unabhªngigen Gesamtheit, und das in solchem MaÇ, dass die Kontrolle der 

Sch¿sselbereiche der inneren Regulation dieser Gesamtheit auf supranationale Ebene 

verschoben istñ (vgl. Matli 2001. In Doļkal 2005, S. 13) 

4.2 DIFFERENZIERENDE ASPEKTE DER GRENZREGIONEN  

Die regionale Entwicklung der Grenzregionen, als Regionen, die mit einer Grenze begrenzt 

sind, und Regionen mit peripherer Lage, hat ihre Spezifika. Die sind sowohl mit dem inneren 

Milieu der Region als auch mit ihrer Umgebung beeinflusst. Der Problematik der 

differenzierenden Aspekte im Grenzraum widmete sich in der tschechischen Geographie im 

letzten Zeitraum M. Hampl (2000). Man sagt, dass sich bei den Grenzlandregionen zwei sich 

vermischende, nicht ¿berdeckende, differenzierende Aspekte auswirken. Es handelt sich um 

eine periphere Lage, die eine Abgrenzung des Grenzraums gegen¿ber Zentren hºheren Range 

innerhalb des Ganzen ausdr¿ckt, und den Grenzeffekt, der die Teilungslinie zwischen den 

benachbarten Grenzregionen beachtet.  

Die Grenzregionen sind auch mit der Kombination der Lage- und Ortsfaktoren, ªhnlich 

wie jede beliebige Region differenziert. Die Grenzregion ist aber damit spezifisch, dass die 

Lagefaktoren, die eine rªumliche Peripherie determinieren, durch Lage zwischen den 

politisch, ºkonomisch und sozial unterschiedlichen Gebilden bestimmt sind. Die Ortsfaktoren, 

die durch Potenzial der ºrtlichen Region bestimmt sind, kann man auf physio-geographische 

und gesellschaftlich-ºkonomische Faktoren gliedern. Physio-geographische Faktoren sind 

nicht mit der Lage zwischen den politischen Ganzen bestimmt, aber kºnnen die sozio-

ºkonomische Umgebung der Ortsregion beeinflussen. Bei sozio-ºkonomischen Faktoren ist 

der Einfluss der Lage zwischen politischen Ganzen  deutlich. 

Deutlich differenzierender Aspekt im Grenzraum ist die Frage der Hierarchie der 

Regionen, die ebenfalls durch Lageverhªltnisse beeinflusst ist. Die Grenzen als ein 

gesellschaftliches Erzeugnis hat eine grundsªtzliche Bedeutung f¿r sozial-ºkonomische 

Hierarchie. Die Qualitªt der Beziehungen bestimmt RangmaÇstabhierarchie, wobei die 

Staatsgrenze die Qualitªt der Beziehungen determiniert. Homogenitªt der Grenzregionen kann 

man bei nat¿rlichen Regionen erwarten, die Bezogenheit dagegen bei den gesellschaftlichen 

Regionen in der Abhªngigkeit von Funktionalitªt der Grenzen. Die homogenen 

Grenzregionen kann man im Fall von Existenz groÇer nat¿rlicher grenz¿berschreitender 
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Ganzen,  nodale Grenzregion dagegen bei den grenz¿berschreitenden sozialen Regionen in 

der Abhªngigkeit von der Funktionalitªt der Grenze erwarten. 

Durch die Formulierung der differenzierenden Aspekte deutet M. Hampl die 

Grundattribute der Grenzregionen als Objekte der wissenschaftlichen Disziplinen an. Auf 

dieser Grundlage kann man die mit Grenze geteilte Grenzregion als einen Raum der 

 nderung, des Unterschiedes, Disharmonie benachbarter sozial-ºkonomischer Systeme 

betrachten. Die Grenze kann als Mittel der  Separation, Isolierung der Nachbarsysteme 

wahrgenommen werden, sie kann als Barriere der Beziehungen wirken. Die erwªhnte 

Situation tritt im Fall geschlossener und auch nur teilweise geºffneter Grenze ein. Dagegen 

kann man die Grenzen oder Grenzregion als eine Zone der Exposition, Konfrontation, Zone 

f¿r Vergleichen der benachbarten sozial-ºkonomischen Systeme wahrnehmen. Die Grenze 

kann als eine Linie in einer Kontaktzone im Fall der geschlossenen Grenze funktionieren. 

4.3 INTEGRIERENDE ASPEKTE DER GREN ZREGIONEN 

Die Grundlage der Integritªt bei den Grenzregionen ist die Integritªt des Raumes selbst, 

der k¿nstlich durch Linie der Staatsgrenze geteilt wurde. Die integrierenden Aspekte kann 

man auf steuerte und ungesteuerte teilen, auch wenn man zwischen den beiden Gruppen nicht 

strenge Einteilung wahrnehmen kann. Die Gruppe der ungesteuerten integrierenden Aspekte 

bilden sowohl nat¿rliche (physisch-geographische) als auch gesellschaftliche Aspekte. Die 

nat¿rlichen Aspekte sind eine Grundlage der regionalen Integritªt, auch wenn die Gesellschaft 

mittels environmentaler Einstellungen diese Integritªt stºren kann. Ein Beispiel kann die 

unterschiedliche Einstellung zum Schutz von Waldbewuchs, die unterschiedliche Einstellung 

zur energetischen Politik, einschlieÇlich negativen Einfluss auf Naturumwelt u. ª. sein. Die 

gesellschaftlichen Aspekte haben Grundlage im Lageregionalfaktor und in der hierarchischen 

regionalen Ordnung. Die Entwicklung der geographischen Organisation bringt unter anderem 

auch  nderung in die Wirkung des Lagefaktors. Obwohl diese Entwicklung eher zur 

Vertiefung der Ausgangsdifferenzierung f¿hrt, kann man bei ihr Prozesse erwarten, die 

aufgrund Verschiebung geographischer Organisation auf ordnungshºhere Ebene bedeutende 

Grundlage der regionalen Integritªt werden. ĂVor alle zwei Typen dieser Prozesse werden in 

der Zukunft entscheidend sein und werden auch zur Verbindung des nationalen und 

¿bernationalen Systems der Besiedlung in Europa f¿hren: Formierung europªischer (resp. 

auch globaler) Hierarchie von Zentren und Gestaltung von Entwicklungsachsen und der an 

sie eventuell gebundenen urbanisierten Makrostrukturenéñ (Hampl 2001, S. 19). Die 

erwªhnten makrostrukturellen  nderungen haben nat¿rlich Auswirkungen auf die 

mikrostrukturelle Welt, was die Grenz- und grenz¿berschreitende Regionen sein kºnnen. 

Die gesteuerten integrierenden Aspekte haben Grundlage in der Gestaltung der 

grenz¿berschreitenden Strukturen unterschiedlicher Formen.  Diese grenz¿berschreitenden 

Strukturen werden durch unterschiedliche Intensitªt der Zusammenarbeit gekennzeichnet. Die 

Typologie der grenz¿berschreitenden Strukturen bringt V. Doļkal (2005). Die Grundlage der 

Typologie  nach Doļkal sind Arbeiten von Perkmann, f¿r die Teilungskriterien GebietsgrºÇe 

und Intensitªt der Zusammenarbeit sind. Doļkal bereichert Perkmanns Theorie vor allem in 

der Richtung zu den grenz¿berschreitenden Strukturen in Mittel- und Osteuropa. Sein 

bedeutendes Kriterium ist sowohl Arbeitsintensitªt als auch vor allem die Strukturfunktion 
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zur Stªrkung der grenz¿berschreitenden Integritªt.  Dabei ist es selbstverstªndlich, dass die 

Intensitªt der Zusammenarbeit durch Rechtslegitimitªt der gegebenen grenz¿berschreitenden 

Struktur beschrªnkt ist (Doļkal 2005). Die Typologie der grenz¿berschreitenden Strukturen 

ist in Tabelle 1 veranschaulicht. 

 

Tab. 1: Typologie der grenz¿berschreitenden Strukturen 

Charakter der Zusammenarbeit Typ der Euroregion/ Gemeinschaft 

hohe Intensitªt der Zusammenarbeit integrierte Euroregionen 

Integritªt vertiefende Zusammenarbeit sich entwickelnde Euroregionen 

stabil niedrige Intensitªt der Zusammenarbeit zweckmªÇige Euroregionen 

einmaliger Charakter der Zusammenarbeit ad hoc ï Gemeinschaft 

Quelle: DOĻKAL, V. (Ed.). PŚeshraniļn² spolupr§ce na vĨchodn²ch hranic²ch Ļesk® 

republiky. RŢģovĨ obl§ļek a hrana reality. Brno: Masarykova Univerzita, 2005, S. 140 

(Grenz¿berschreitende Zusammenarbeit an der ºstlichen Grenze der Tschechischen Republik 

ï Rosa Wºlkchen und Kante der Realitªt) 

 

Die Qualitªt der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit der erwªhnten Strukturen ist von 

vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst, die Objekt von Interesse unterschiedlicher im 

Komplex wirkenden Disziplinen sind. Die Wahrheit ist, dass in vielen Fªllen auch die 

einzelnen Faktoren auf die Qualitªt der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit 

¿berwiegenden Einfluss im positiven und auch negativen Wortsinne haben kºnnen. Weil es 

sich aber um gesteuerte integrierende Aspekte  handelt, hat das menschliche Kapital 

(Humanpotenzial) die entscheidende Bedeutung, seine Fªhigkeit, Mºglichkeiten der weiteren 

Regionalentwicklung der Grenzlandregion zu erkennen, sein Erkenntnis und Fªhigkeit der 

Aktivierung endogenen Potenzials der Region mit Respektieren der ªuÇeren Umgebung. Die 

erwªhnte Typologie der grenz¿berschreitenden Strukturen hat also rationale Grundlage im 

Respektieren des bestehenden Rechtmilieus, bei Bewertung der Qualitªt der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit ist aber notwendig, die weiteren geographischen 

Kriterien wahrzunehmen. Die st¿tzen sich auf die Qualitªt des regionalen Potenzials, das in 

sich Natur- und sozial-ºkonomisches Potenzial mit Respektieren der historischen 

Entwicklung einschlieÇt. 

F¿r diese Aspekte ist ein Musterbeispiel der tschechisch-bayerische, resp. tschechisch-

ºsterreichische Grenzraum, als Kontaktgebiet nicht nur mit benachbartem Bayern und 

¥sterreich, sondern auch mit der ganzen EU vor ihrer letzten Erweiterung. Dabei handelt es 

sich um die Region im Rahmen des ehemaligen Westbºhmischen und S¿dbºhmischen 

Kreises mit den typischen Peripheriemerkmalen, wie niedrige Bevºlkerungsdichte und 

grºÇere Entfernungen von Siedlungszentren. Der tschechisch-bayerische, resp. tschechisch-

ºsterreichische Grenzraum ist die typische Region, wo das Naturpotenzial das 

differenzierende Aspekt des Grenzraums ist und wo im Folge der politisch unterschiedlichen 

Einfl¿sse das soziale Milieu der tschechischen Grenzregion einseitig verletzt wurde. Dies 

f¿hrte zur Verstªrkung der sozial-ºkonomischen Peripheriemerkmale des hiesigen Gebietes. 

An der tschechisch-bayerischen, resp. tschechisch-ºsterreichischen Grenze kºnnen wir die 

erwªhnten Formulierungen bei den Naturganzen Bºhmischer Wald oder Bºhmerwald 
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interpretieren, auch wenn auch hier der Menschenfaktor ihre homogene Entwicklung stºrte. 

Die  nderung der Funktionalitªt der Grenze beeinflusst aber die Funktionsregionen auch am 

niedrigsten Ordnungsebene. 
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5. TSCHECHISCH-BAYERISCHER GRENZRAUM  

 

5.1 TSCHECHISCH-BAYERISCHER GRENZRAUM  IM RAHMEN DER TYPEN 

DES TSCHECHISCHEN GRENZRAUM S 

Der tschechisch-bayerische Grenzraum kam in einer relativ sehr kurzen Zeit (20 Jahre) 

schon in das dritte von der Grenzfunktion abhªngige Regime. Von der Barrierenfunktion (vor 

1990), ¿ber Kontaktfunktion (1990-2004) allmªhlich bis faktischer Liquidation der Grenze als 

die unterschiedliche politisch-ºkonomischen Systeme teilende Linie (2007). Versuchen wir, 

sich das Funktionieren der diskutierten differenzierenden Aspekte im tschechisch-bayerischen 

Grenzraum unter der Situation der nicht existierenden Grenze de jure anzuschauen (ohne 

Diskutieren der ¦bergangsperioden). 

Die periphere Lage des tschechischen Teiles des tschechisch-bayerischen Grenzraums war 

unter anderem durch seine Abgelegenheit von Hauptsiedlungszentren und einseitige 

Abgrenzung durch Grenze gegeben. Wie Hampl (2000) anf¿hrt, ist ein charakteristischer Zug 

der Differenzierung vom tschechischen Grenzraum relativ hohe ¦berstimmigkeit der Aspekte 

seiner typologischen Wertung. Die einzelnen Aspekte kºnnen Existenz starker 

Regionalzentren einschlieÇlich hºherer Siedlungsintensitªt, Industrialisierung und 

Urbanisation sein. Hampl grenzt so zuerst f¿nf Regionen des Funktionstyps ab, die dem 

Zentrumszustªndigkeitsbereich der Zentren zwischenregionaler Ordnung und gleichzeitig den 

Zentren von neuen Regionen entsprechen: Karlsbader Region und Region Reichenberg als 

komplexe, relativ geschlossene Einheiten, identisch mit neuen Regionen. In drei Fªllen ï

Aussiger, Ostrauer Region und Region Zlin ï sind die Unterschiede gegen¿ber den neuen 

Regionen, resp. gegen Ănat¿rlichenñ Zwischenregionen, wenig bedeutend. Die restlichen 

Grenzrªume (also auch der tschechisch-bayerische, resp. tschechisch-ºsterreichische) haben 

Charakter einer Peripheriezone mit Angehºrigkeit zu inlªndischen Zentren. Die meisten 

Bezirke des genannten Grenzraums haben auch eine deutlich unterdurchschnittliche 

Bevºlkerungsdichte, und damit bestimmte Elemente der Homogenitªt, das Hauptkriterium der 

Typenausgliederung war auslªndische Nachbarschaft (Bayern, ¥sterreich). F¿r den 

bayerischen, resp. ºsterreichischen Grenzraum betrifft die Vieldeutigkeit der Einordnung die 

Bezirke Prachatice (Prachatitz) und ĻeskĨ Krumlov (Bºhmisch Krumau), trotzdem dank 

einheitlicher Applikation der Regionalisationskriterien und Erreichen besserer 

Proportionalitªt gliedert der Autor das Bezirk Prachatice in die Region Ġumava 

(Bºhmerwald) und Bezirk ĻeskĨ Krumlov in die Region ĂJihñ (ĂS¿dñ) ein. 

Nach dem EU-Beitritt gerªt der tschechisch-bayerische Grenzraum in die Position der 

Zentralregion zwischen Ballungsgebieten Prag (resp. Pilsen) und M¿nchen (resp. N¿rnberg 

und Regensburg). Auch wenn es sich um einen lªndlichen Raum handelt, seine weitere 

mºgliche regionale Entwicklung kann man von Transitcharakter des Gebietes ableiten. Das 

bedeutet Aufbau der Objekte des tertiªren Sektors mit der Orientierung auf Verkehr, Handel 

und andere Dienstleistungen, im Zusammenhang mit Einhaltung der Einzigartigkeit des 

Natur- oder Kulturreichtums f¿r Entwicklung verschiedener Formen des Reiseverkehrs. Die 

mit der faktischen Grenzlinie verbundenen Grenzeffekte werden allmªhlich an der Bedeutung 
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verlieren und Kontinuums Effekt wird gestªrkt. Die Lage entlang einer der mitteleuropªischen 

HauptstraÇen in der Verbindung mit der angedeuteten Wirtschaftsentwicklung sollte auch 

Qualitªtsverbesserung der sozial-ºkonomischen Faktoren und besserer Naturfaktorennutzung 

fºrdern. Die faktische  Abschaffung der Grenzen und grundlegende  nderung der Bedeutung 

der Lageverhªltnisse fªngt sich neue Hierarchie der Beziehungen in der Region an zu bilden, 

es kommt zur Stªrkung der Funktionsregionen (bis jetzt durch Grenze begrenzt) und zur 

effektiven Nutzen des ºrtlichen Potenzials. Wir kºnnen von Integrationsgrenzgebiet nach 

Annahme des Schengener Abkommens in unserem Land sprechen. Transiteignung der Region 

im Kontrast zu der angedeuteten positiven Entwicklung kann aber Entstehung eines neuen 

Typs von Peripherie auslºsen ï innere Peripherie im Zusammenhang mit mºglicher Stªrkung 

des Effekts einer Br¿cke zwischen Zentralregionen. 

5.2  NDERUNGEN DER DIFFERENZIERENDEN ASPEKTE IM 

TSCHECHISCH- BAYERISCHEN GRENZRAUM  IM LETZTEN ZEITRAUM  

Einer der Indikatoren der Differenzierung des tschechischen Grenzraums ist Charakter und 

Intensitªt der grenz¿berschreitenden Beziehungen. Der tschechisch-bayerische Grenzraum 

war vor 2004 ein Teil des Gebietes an der AuÇengrenze der EU mit den Lªndern Mittel- und 

Osteuropas. Die politischen  nderungen in diesem Europateil ermºglichten, in ihrem 

Grenzraum mit den EU-Lªndern ein neues Milieu f¿r grenz¿berschreitende Beziehungen zu 

schaffen. Auch wenn die grenz¿berschreitenden Beziehungen in den einzelnen Grenzregionen 

mit den EU-Lªndern eine Reihe Unterschiedlichkeiten aufwiesen, ist es mºglich, sie im Folge 

der vorangegangenen Entwicklung mit einigen gesellschaftlichen Ausgangspunkten zu 

charakterisieren: Absenz politischer Gr¿nde f¿r eine grenz¿berschreitende Zusammenarbeit 

vor 1990, zusªtzlich Empfindlichkeit der Problematik der Zusammenarbeit im 

Zusammenhang mit den historischen Erfahrungen, wesentliche ºkonomische 

Unausgeglichenheit, wesentlicher Unterschied rechtlicher und kultureller Strukturen, 

Migrationsstrºme ¿ber Grenzregionen, kulturelle und sprachliche Unterschiedlichkeit. Die 

Differenzierung der Grenzregionen wurde durch Barrierengrenzeffekt beeinflusst, in dessen 

Folge zusammen mit der groÇen Entfernung der Siedlungszentren das Grenzeffekt der 

Peripherie stªrkt. 

Im Fall der tschechisch-bayerischen Grenze sprechen wir von einer asymmetrischen 

Grenze. Die grenz¿berschreitenden Beziehungen nach der Grenzºffnung am Anfang der 

90.Jahre hatten unter dieser Situation einen unterschiedlichen Charakter. Auch wenn der MaÇ 

und die Orientierung der Beziehungen vergleichbar wie bei der symmetrischen Grenze sein 

kann, kann man eine hºhere Intensitªt erwarten. Was aber unter dieser Situation 

unterschiedlich ist, sind die Ziele der grenz¿berschreitenden Beziehungen, dessen Grundlage 

Nutzung, Profitierung aus dem ºkonomischen Ungleichgewicht sind (wir sprechen vom 

Effekt der mexikanischen Grenze). Die differenzierenden Aspekte zªhlten den tschechisch-

bayerischen Grenzraum zu Berrierentyp des Grenzraums. Die Grenzregion funktionierte als 

System einer Br¿cke zwischen Nachbarstaaten. Die Grenze zwischen ihnen war teilweise 

geºffnet, an einigen Stellen gab es Verbindung ï ¦bergªnge (Br¿cken). Ein Waren- und 

Personenaustausch realisierte sich, wobei die Identitªt, Unabhªngigkeit und bestimmte 

Isolation der Nachbarregionen erhalten wurden. Mit der Nutzung von MartinezË Model von 



30 

Funktionieren der grenz¿berschreitenden Beziehungen kann man vom Typ des entfremdeten 

Grenzraums sprechen. 

Ein wichtiger Impuls f¿r Entwicklung der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit war auf 

der institutionellen Ebene das Anlassen der Initiative CBC PHARE. Seit 1994 brachte dieses 

Programm vor allem zum Aufbau oder Wiederaufbau der Infrastrukturnetze bei, mittels des 

Fonds der kleinen Projekte fºrderte es Bildung der Kooperationsnetze zwischen lokalen und 

regionalen Behºrden und Organisationen einschlieÇlich Kontakte zwischen Einzelnen. In der 

kurzen Zeit kam es so im tschechischen Grenzgebiet zum Wiederaufbau der 

Verkehrsinfrastruktur, was mit Erhºhung der Bedeutung der Transiteignung des tschechisch-

bayerischen Grenzraums und durch enormen Zuwachs des StraÇentransitverkehrs ausgelºst 

wurde. Im Vorbeitrittszeitraum bereitete das Programm CBC PHARE zugleich methodisch 

die potenziellen Antragsteller um Projekte aus den Strukturfonds der EU vor. Im 

gegenwªrtigen Planungszeitraum erf¿llt die Rolle des Koordinations- uns Finanzgaranten der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Europªische territoriale Zusammenarbeit, f¿r 

das Interessengebiet Euroregion Bºhmerwald handelt es sich um Programm Ziel 3 Freistaat 

Bayern ïTschechische Republik 2007-2013. 

Im tschechisch-bayerischen Grenzraum ist es mºglich, an der tschechischen Seite seit der 

Grenzºffnung Durchdringen neuer Erscheinungen zu verfolgen. Vor allem entlang der 

Verkehrswege kam es zur Entwicklung tertiªren Sektors mit dem Ziel ï auf der individuellen 

Ebene ï Profitierung aus dem ºkonomischen Ungleichgewicht der Nachbarregionen. Der 

Effekt der potenziellen Differenzierung, resp. Diffusion, ist auch auf der  nderung des 

Verbraucherverhaltens von Menschen offensichtlich. Obwohl es sich immer um 

asymmetrische Grenze handelt, kann man schon im Zusammenhang mit den erwªhnten 

Grenzeffekten von Kontakttyp des Grenzraums sprechen, wo viele neue Grenz¿bergªnge 

geºffnet wurden, die Grenzregion wird zum Kontaktgebiet. Ein Beweis daf¿r ist am Anfang 

der 90. Jahre ¥ffnung vier neuer Grenz¿bergªnge auf einem ungefªhr hundertkilometerlangen 

Abschnitt der Staatsgrenze mit Bayern (ehemalige Bezirke Tachov /Tachau/ und Cheb 

/Eger/), auf dem es nach ¥ffnung der erwªhnten ¦bergªnge und nach Rekonstruktion  

(Aufbau) der Verkehrsinfrastruktur zur zwanzigmaligen Erhºhung der Personenzahl, die 

jªhrlich die Grenze ¿berschreiten, kam.  Im Bereich der Euroregion Bºhmerwald kam es 

angesichts der Naturbarriere des Gebirges Bºhmerwald nicht zu so enormen Verbesserung 

der grenz¿berschreitenden Verkehrsinfrastruktur. Vor allem entlang der zu Grenz¿bergªngen 

mit Bayern f¿hrenden Verkehrswege ªnderte sich wesentlich die Umwelt (Verbesserung des 

Aussehens vieler Gemeinden, Zuwachs der Dienstleistungen, Verschlechterung der 

Luftqualitªt und Erhºhung Gerªuschpegel im Folge der enormen Verkehrserhºhung). Man 

kann sagen, dass es zur Unterdr¿ckung der sozial-ºkonomischen Peripherie kommt. Nach 

MartinezË Modell von Funktionieren der grenz¿berschreitenden Beziehungen kann man vom 

Kooperationstyp des Grenzraums sprechen. Die Beziehungshierarchie trªgt bisher Zeichen 

der durch Staatsgrenze getrennten Nachbarsysteme, die Mºglichkeiten der beiderseitigen 

Verbindung und Anschlusses suchen. 
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5.3 ASPEKTE DER GRENZ¦BERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT IN 

ENTWICKL UNGSDOKUMENTEN  

Mit der Problematik der Euroregionen beschªftigen sich selbstverstªndlich auch 

unterschiedliche Entwicklungsdokumente, denn sowohl die Euroregionen als auch die 

grenz¿berschreitende Zusammenarbeit ein untrennbarer Teil der Regional-

Entwicklungsstrategien wurden. Die Europªische Kommission gab am Anfang des Jahres 

2010 ein Rahmendokument mit dem Titel Europa 2020 ï Strategie f¿r intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum (2010) heraus. Dieses Dokument erscheint als eine 

bestimmte Reaktion auf die Wirtschafts- und finanzielle Krise der zwei vorangehenden Jahre. 

Es setzt sich als Ziel, die Formierung der Strategie f¿r Aufbau stªrkeren und stabileren 

Europas im Zeitraum nach dieser Krise zu fºrdern. Als einer der Triebkrªfte der intelligenten 

und nachhaltigen Entwicklung nennt man in den sogenannten ĂTragenden Innovationenñ 

dieses Dokumentes auch, dass Ăé auf den innenstaatlichen Ebenen m¿ssen die 

Mitgliedstaaten gemeinsam die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit planen und 

verbessern, wo die EU den Mehrwert hatñ (Inovace v Unii /Innovation in der Union/, S. 13). 

Das ganze Dokument versucht daran zu appellieren, dass Hindernisse f¿r die 

grenz¿berschreitende Zusammenarbeit und Geschªft beseitigt werden, dass man in die 

Schl¿sselinfrastruktur investiert, die tiefere Integration fºrdert. 

5.3.1 Europªische Ebene 

Im Programmperiode 2007-2013 war im Rahmen des politisch wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalts als das dritte Ziel die Europªischen territorialen Zusammenarbeit 

definiert, die mit Programmen der grenz¿berschreitenden, transnationalen und interregionalen 

Zusammenarbeit quer ¿ber die ganze Europªische Gemeinschaft realisiert wird. Die 

Europªische territoriale Zusammenarbeit als solche ist in der Verordnung (EG) 1083/2006 des 

Rates mit allgemeinen Bestimmungen ¿ber den Europªischen Fonds f¿r regionale 

Entwicklung, den Europªischen Sozialfonds und den Kohªsionsfonds im Artikel 7 erwªhnt. 

In diesem sind f¿r den Zweck der Finanzierung der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit 

solche Regionen der NUTS 3-Ebene abgegrenzt, die sich entlang aller Innen- und manchen 

AuÇengrenzen befinden, und Regionen entlang der Seegrenzen, die von sich hºchstens 150 

Kilometer entfernt sind. 

Das Programm der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern ï 

Tschechische Republik 2007-2013, das direkt inhaltlich mit der EUREGIO Bayerischer Wal ï 

Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel zusammenhªngt, beruht vor allem auf Unterst¿tzung 

der Zusammenarbeit der (gemeinn¿tzigen) Subjekte aus den NUTS 3-Gebieten, die der 

Staatsgrenze mit ªhnlichen Subjekten an der anderen Seite der Staatsgrenze anliegen, im 

Rahmen des Europªischen Fonds f¿r regionale Entwicklung . Im Unterschied zu der 

vorherigen Verordnung ist die territorialen Zusammenarbeit in der Verordnung des 

Europªischen Parlaments und Rats (EG) 1080/2006 ¿ber den Europªischen Fonds f¿r 

regionale Entwicklung  mehr konkretisiert. Im Artikel 6 dieser Verordnung sind die 
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Prioritªten abgegrenzt, die im Rahmen der Programmperiode 2007-2013 im Rahmen der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit durchgesetzt werden sollten. 

Die Euroregionen sind allgemein ein wichtiges Element im Rahmen der Realisation der 

Programme der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit. Auf dem Gebiet der Tschechischen 

Republik wirken sie nªmlich als Verwalter der Fonds (Finanzmittel), die Projekte kleinerer 

Finanzumfªnge unterst¿tzen (im Rahmen von EUREGIO Bayerischer Wal ï Bºhmerwald ï 

Unterer Inn/ M¿hlviertel handelt es sich um Projekte bis maximal 25 000 Euro). Weil im 

Rahmen des Fonds der kleineren Projekte die Geldmittel des Europªischen Fonds f¿r 

regionale Entwicklung verteilt werden, ist es erforderlich, diese zwei genannten 

Verordnungen mit den Euroregionen zu verbinden, auch wenn in ihnen der Ausdruck 

ĂEuroregionñ nicht unmittelbar vorkommt. 

F¿r das Hauptdokument, dass die Realisierung vom Programm der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der EUREGIO Bayerischer Wal ï Bºhmerwald ï Unterer 

Inn/ M¿hlviertel betrifft, kann man zweifellos das Programmdokument Ziel 3 Freistaat 

Bayern ï Tschechische Republik 2007-2013 halten, das durch Entscheidung der Europªischen 

Kommission C (2007) 6484 vom 20.12.2007 genehmigt  wurde. Dieses Dokument geht von 

der Verordnung EG 1083/2006 und 1080/2006 aus und es ist in ihm angef¿hrt, dass es im 

wesentlichen Ăsich auf Realisierung des Zieles ,Europªische territoriale ZusammenarbeitË 

mit der Orientierung auf die ,grenz¿berschreitende ZusammenarbeitË zwischen der 

Tschechischen Republik und Freistaat Bayern orientiertñ (ProgramovĨ dokument, S.8). Im 

zehnten Kapitel mit dem Titel Implementierungsstruktur ist ein Unterkapitel gerade den 

Euroregionen und ihrer Abgrenzung im Rahmen von diesem Programm der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit gewidmet. 

Auf dem Gebiet des Fºrdergebiets von diesem Programm kommen zwei Regionen vor: 

EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel und EUREGIO 

Egrensis. F¿r die beiden erwªhnten Euroregionen gilt es, dass sie wªhrend der vorherigen 

Programmperiode 2000-2006 im Rahmen der Implementierung des vorherigen Programms 

der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit INTERREG (Interregionale Zusammenarbeit) 

IIIA  Tschechische Republik ï Freistaat Bayern 2000-20006 zu wichtigen Subjekten im 

Bereich der Programmrealisierung wurden. Die Euroregionen f¿hrten eine groÇe Anzahl von 

kleinen Projekten dank den Mitteln von INTERREG IIIA im Rahmen des Dispositionsfonds 

durch, sie wirkten als Projekttrªger oder traten als Projektpartner auf. Weiter regten sie zur 

Projektrealisierung an, vermittelten sie Beratungsdienste f¿r potenzielle Antragsteller und 

Projekttrªger, und im groÇen AusmaÇ unterst¿tzten sie den Aufbau der grenz¿berschreitenden 

Netze. Aus diesen Gr¿nden  setzt auch weiterhin die Eingliederung von beiden Regionen in 

die Programmperiode 2007-2013 fort, und dies vornehmlich im Rahmen von: 

¶ αAufbau und Weiterentwicklung institutioneller grenz¿berschreitenden 

Organisationen (z.B. Euroregionen), 

¶ Dispositionsfonds f¿r Unterst¿tzung von kleinen Projekten ï auch Projekte people-

to-peole ï in allen Prioritªtsachsen vor allem zur Vertiefung der 

grenz¿berschreitenden Kontakteñ (ProgramovĨ dokument, S. 92) 

Obwohl die Bedeutung der Euroregionen in den letzten Jahrzehnten stªndig wªchst, gibt es 

im Rahmen der Europªischen Gemeinschaft keine Verordnung, keine Vorschrift oder anderes 

Dokument, das sich nur den Aufgaben und Kompetenzen der Euroregionen im Rahmen der 
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Realisierung der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit widmete. Das Dokument, das sich 

mit dieser Problematik beschªftigt, sind die Satzungen der Arbeitsgemeinschaft europªischer 

Grenzregionen (AGEG/ AEBR) aus  Triest vom 25. November 1994, die Ziele und Aufgaben 

dieser transnationalen B¿ndnisse (z.B. Euroregionen) abgrenzen.  Die Arbeitsgemeinschaft 

europªischer Grenzregionen wurde von 10 Grenzregionen im Juli 1971 auf dem deutschen 

Schloss Anholt gegr¿ndet. Nur f¿r Vorstellung ï diese Gemeinschaft zªhlte am Ende 2011 

185 Grenzregionen (einschlieÇlich EUREGIO Bayerischer Wal ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ 

M¿hlviertel). 

5.3.2 Nationaldokumente 

Politik der Territorialentwicklung der Tschechischen Republik (2008) 

Es handelt sich um ein Dokument, das das Ministerium f¿r regionale Entwicklung der 

Tschechischen Republik (MMR ĻR) als ein gesamtstaatliches Dokument der Gebietsplanung 

in der Zusammenarbeit mit weiteren Organen der Staatsverwaltung und mit einzelnen 

Regionen durcharbeitete. Der Begriff Euroregion kommt in dem Dokument nicht vor. Die 

Aspekte der grenz¿bersteigenden Zusammenarbeit werden hier aber diskutiert, und dies in 

sog. spezifischen Gebieten (SOB), also dort, wo man langfristig Probleme mit der dauernd 

nachhaltigen territorialen Entwicklung erwarten kann. Als spezifisches Gebiet 1 (SOB1) ist 

hier Bºhmerwald genannt, in dem man von ĂVerbesserung der Verkehrszugªnglichkeit des 

Gebietes, vornehmlich der grenz¿berschreitenden Verkehrsverbindungenñ und 

ĂKoordinationsbedarf in Nutzung des Gebietes mit den benachbarten Bundeslªndern Bayern 

und Oberºsterreichñ spricht (Politika ¼zemn²ho rozvoje ĻR /Politik der territorialen 

Entwicklung der Tschechischen Republik/; S.31). Das ist nat¿rlich voll im Einklang mit 

Absichten und Sendung der Arbeitsgruppen im Rahmen der EUREGIO Bayerischer Wal ï 

Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel. 

Ausgangspunkte dieses Dokuments rechnen ebenfalls damit, dass man Kriterien f¿r 

eventuelle  nderungen im Gebiet im Fall der Grenzlandentwicklungsabsichten mit 

auslªndischen Partnern und ihren Systemen koordinieren muss. 

 

Konzeption der Staatspolitik des Reiseverkehrs in der Tschechischen Republik 

(2007-2013) 

Dieses Dokument ist sehr allgemein gestellt. Die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit 

(im Rahmen der Euroregionen) ist im SWOT-Analyse (Kapitel 2.3 Organizace a informace v 

cestovn²m ruchu /Organisation und Informationen im Reiseverkehr/, S. 13) erwªhnt, wo in 

dem die starken Seiten beschreibenden Teil die Unterst¿tzung der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit und ihre Verbreitung in den Grenzregionen und zwischen Gemeinden mit 

auslªndischen Partnern erwªhnt werden. Die Euroregionen selbst erwªhnt dann Kapitel 1.2 

(Tvorba specifickĨch region§ln²ch produktŢ cestovn²ho ruchu /Bildung spezifischer 

regionaler Produkte des Reiseverkehrs/, S. 24),  die Probleme wie z.B. Agrotourismus, 

Inzentivtourismus, Erlebnisprogramme, Gesundheitstourismus lºst. 

 

Bildung von Europa ohne Barrieren 

Das Dokument mit dem Titel Publikace o odstraŔov§n² pŚek§ģek na vnitŚn²m trhu 

/Publikation ¿ber Beseitigung der Hindernisse auf dem Binnenmarkt/ (Odbor vnitŚn²ho trhu 
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a sluģeb EU /Referat des Binnenmarkts und Dienstleistungen der EU/, 2009), verºffentlicht 

auf den Internetseiten des Industrie- und Handelsministerium der Tschechischen Republik, 

lºst die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit vor allem aus der ºkonomischen Sicht und 

diskutiert die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des Binnenunionmarktes. Es 

weist darauf hin, dass sich Vorteile dieses Marktes voll zeigen kºnnen, wenn alle 

grenz¿berschreitenden Barrieren, die die Bewegung der ºkonomischen Krªfte verhindern, 

ganz beseitigt werden. 

Weiter sind hier Mittel f¿r Lºsung eventueller Reibungsflªchen oder Probleme angef¿hrt. 

Eins von den wichtigsten ist SOLVIT. Es handelt sich um ein Mittel, das vor allem Stªrkung 

der Kenntnis von Binnenunionmarkt dienen sollte, und zugleich sollte es der Lºsung helfen, 

wenn ein Problem zwischen einer Firma/ einem B¿rger und einer ºffentlichen Autoritªt (z.B. 

Stadtrat, Ministerium) quer ¿ber die Grenzen vorkommt. Das nªchste wichtige Mittel ist das 

sog. Goods Package, dessen Ziel vor allem ist, legislativ den Unionhandel mit der 

industriellen Ware zu unterst¿tzen und seinen grenz¿berschreitenden Austausch zu 

erleichtern. 

5.3.3 Dokumente auf den niedrigeren Verwaltungsebenen 

Das aktualisierte Dokument aus dem Jahre 2008 Program rozvoje PlzeŔsk®ho kraje 

(Programm der Entwicklung der Region Pilsen) gibt Grenzºffnung nach dem Schengen-

Beitritt als Grund f¿r Belebung und Intensivierung der Dienstleistungen quer ¿ber die 

politischen Grenze an. Die Programme der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit 

INTERREG und Programm der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 sind als 

Katalysator der Zusammenarbeit von Munizipalitªten auf der Ebene der Euroregionen, 

Mikroregionen, Gemeinden und Regionen erwªhnt. Dieses Dokument analysiert die sog. 

Problemzirkel (Wirtschaft, Humanressourcen, territoriale Entwicklung, Land, Umwelt), bei 

denen es eine Strategie der Lºsung mit Hilfe spezifischer Aktivitªten, und ebenfalls 

Finanzressourcen vorschlªgt. F¿r viele Aktivitªten wird dann auch die grenz¿berschreitende 

Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und Bayern angef¿hrt, als ein Weg zu 

ihrer Realisierung und Finanzierung. Im Bereich ¥konomie handelt es sich z.B. um eine 

Studie der Verwendbarkeit der Gebietsgelªnden, um Informationen f¿r potentielle Investoren 

und den richtigen Fluss der Marketinginformationen oder Datenverbindungen von den 

einzelnen Infozentren. 

F¿r den Bereich Territorialentwicklung ist vorgeschlagen, dass man im Rahmen der 

tschechisch-bayerischen grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit Aufmerksamkeit vor allem 

der Verkehrsinfrastruktur (Streckenoptimierung, Rekonstruktion belasteter Abschnitte, 

Umbau der Grenz¿bergªnge Ģelezn§ Ruda und Bayerische Eisenstein)  widmet. 

F¿r den Bereich Land zielen die grenz¿berschreitenden Aktivitªten vor allem darauf, dass 

die lªndlichen Traditionen, das Kulturerbe und Gebietsautonomie gesch¿tzt und erhalten 

werden. In diese Kategorie fallen auch unterschiedliche Ausbildungsaktivitªten, 

Internetzugªnglichkeit und ïnutzung oder Aufbau und Verbreitung des Netzes von 

Informationszentren. 

Wahrscheinlich die meisten Aktivitªten f¿r die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit sind 

im Bereich Umwelt erwªhnt. Es geht vor allem um Aktivitªten der ºkologisch schonenden 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Realisierung von Antierosionselementen, die auf 
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Abfallsortierung und ï verarbeitung gerichtete Projekte, Monitoring wilder Deponien und 

environmental schonende Heizungsarten. 

Das Dokument Program rozvoje PlzeŔsk®ho kraje (Programm der Entwicklung der Region 

Pilsen) erwªhnt zwar die Euroregion nicht direkt, aber ganz automatisch rechnet es in der 

Entwicklung auch mit der grenz¿berschreitenden Kooperation von Akteuren an beiden Seiten 

der tschechisch-deutschen Grenze. 

Das Dokument Program rozvoje Jihoļesk®ho kraje (Programm der Entwicklung der 

S¿dbºhmischen Region) f¿hrt  in der SWOT-Analyse die Bedeutung der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit an, obwohl es, gleich wie das oben erwªhnte 

Dokument f¿r die Region Pilsen, nicht ausdr¿cklich ĂEuroregionenñ erwªhnt. Als eine 

Mºglichkeit der Weiterentwicklung f¿hrt er unter anderem an: ĂéUnterst¿tzung und 

Weiterentwicklung der sozio-ºkonomischen, kulturellen und weiteren Aktivitªten mit 

¥sterreich und Deutschland mit der Betonung auf neue Mºglichkeiten der 

grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen der Kohªsionspolitik der EU in den 

Jahren 2007-2013ñ (Kapitel 3, S.4). Die Betonung wird ebenfalls auf den Aufbau der 

grenz¿berschreitenden Verkehrsinfrastruktur ï Aufbau von Verkehrswegen und technischen 

Netzen gelegt. 

In den Vorschlªgen der Schl¿sselentwicklungsachsen wird der Terminus Euroregion 

angewendet, und dies sogar als einer der Strategierealisatoren. Tabelle 2 zeigt, in welchen 

Prioritªtsachsen des Dokuments die Euroregion ihren Platz hat und welche Rolle ihr 

zugeschrieben wird. Selbstverstªndlich rechnet man bei den meisten 

Schl¿sselentwicklungsachsen mit einer relativ groÇen Rolle der Euroregion, derer Akteure an 

der Entwicklung vºllig partizipieren kºnnen. 

Tab. 2: Prioritªtsachsen der Entwicklung in der S¿dbºhmischen Region und Rolle der 

Euroregionen in diesen 

Prioritªtsachse 
Rolle der Euroregion und 

Unterst¿tzungsart 

1. ¥konomische Entwicklung, 

Kenntnisºkonomik   

Entwicklung des Unternehmensmilieus Initiations-, Koordinations-, unmittelbar 

Stªrkung der Wettbewerbsfªhigkeit Initiations-, Koordinations-, unmittelbar 

Forschungsentwicklung und Kapazitªtsentwicklung Initiations- 

2. Humanressourcen und Sozialgemeinsinn   

Entwicklung des lebenslangen Lernens Koordinations-, Initiations-, 

Arbeitsmarkt Koordinations-, Initiations-, 

Sozial- und Gesundheitsgebiet Koordinations-, Initiations-, 

Unterst¿tzung der Freizeitaktivitªten Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

3. Zugªnglichkeit und Infrastruktur   

Infrastruktur Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Verkehrsdienst Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

4. Entwicklung der Urbangebiete   

Lºsung inneren Stªdteproblemen Initiations- 

Stªrkung der Stªdteaktivitªten im Gebiet Initiations-, unmittelbar 

5. Landgebiet   

Lebensqualitªt auf dem Lande Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 
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Landwirtschaft Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Forstwirtshaft Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Fischerei Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

6. Reiseverkehr   

Entwicklung der Grund- und Zusatzinfrastruktur Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Schaffen/Entwicklung wettbewerbsfªhiger 

Produkte Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Reiseverkehrsorganisation, -management Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Marketing, Propaganda des Gebietes Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

7. Effektive ºffentliche Verwaltung und 

Institutionenmodernisierung   

Moderne konzeptionelle Technologie Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Unterst¿tzung der Absorptionsquellen beim 

Gewinnen von Dotationsquellen Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Syst. der Pflege der professionellen und 

Persºnlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter der 

ºffentlichen Verwaltung Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Transparenz der ºffentlichen Verwaltung Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

8. Umwelt   

Integrierte Einstellung zur Risikolºsung Koordinations-, Initiations-, unmittelbar 

Quelle: Programm der Entwicklung der S¿dbºhmischen Region, 2008 (bearbeitet) 

 

In den strategischen Dokumenten auf der Lokalebene ist die grenz¿berschreitende 

Zusammenarbeit nicht zu fest verankert. Es geht oft um Vertrªge ºrtlicher Aktionsgruppen, 

die mit der Zusammenarbeit ¿ber die Grenze rechnen, aber f¿r die die Entwicklung von ihren 

eigenen Gemeinden oder Mikroregion das Wichtigste ist. Trotzdem kommen auch 

Ausnahmen vor, die mit der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit bedeutsam rechnen. 

 

Aktiv ¿ber Grenzen ï AktivnŊ pŚes hranice 

Das Dokument behandelt die Zusammenarbeit der Mikroregion Dobrohost (Bezirk 

Domaģlice /Taus/) und der Lokalaktionsgruppe LAG Br¿ckenland Bayern-Bºhmen. Ihre 

Aktivitªten zielen vor allem auf das Gebiet des Reiseverkehrs (grenz¿berschreitende 

Radfahrwege, regionales Museum oder grenz¿berschreitender Halbmarathon f¿r 

Amateurlªufer). 

 

Lokalaktionsgruppe (LAG) MAS Strakonicko 

Der Verband f¿hrt in seiner Satzung das Ziel der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit 

nicht direkt an, bildet aber eine Plattform f¿r Schºpfung von Eurogeld. 2006 war dieser 

Verband einer der Mitgr¿nder von dem sog. ImpulsCentrum, in dessen Material man Suchen 

und Ankn¿pfung von Partnerbeziehungen f¿r die grenz¿berschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Subjekten in der Tschechischen Republik und im Ausland deklariert. 2008 

unterschrieb dann diese Lokalaktionsgruppe einen Vertrag  mit der Region M¿hlviertel Alm, 

und dies vor allem ¿ber die Zusammenarbeit auf dem Gebiet Kultur, Ausbildung und 

Agrotourismus. LAG organisiert unter anderem auch Ausbildungsseminare ¿ber den 

grenz¿berschreitenden Kontakten auf der Basis der Kleinprojekte der Europªischen 
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territorialen Zusammenarbeit (Ziel 3 Freistaat Bayernï Tschechische Republik 2007-2013) 

oder Interreg 4 (Tschechische Republik  - ¥sterreich) in der Zusammenarbeit mit der 

Regionalentwicklungsagentur. In Tachovsko ist eine sehr aktive LAG Zlat§ cesta (Goldener 

Weg) und LAG ĻeskĨ les (Bºhmischer Wald). 
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6. EUREGIO BAYERISCHER WALD ï B¥HMERWALD ï UNTERER 

INN/ M¦HLVIERTEL 

  

6.1 LAGE UND ABGRENZUNG EINES MODELLGEBIETES  

Die EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel erstreckt sich 

in Mitteleuropa an den beiden Seiten der Grenze der Tschechischen Republik mit der 

Bundesrepublik Deutschland, dem Bundesland Freistaat Bayern und sie reicht auch in das 

Bundesland Oberºsterreich an der Grenze mit ¥sterreich. Die Tschechische Republik 

umsªumt sie im S¿den bis S¿dwesten. An der tschechischen Seite ist sie ein Teil des 

Grenzgebietes die Region des Zusammenhalts S¿dwesten, konkret fallen in sie die Bezirke 

Domaģlice, Klatovy, Prachatice, ĻeskĨ Krumlov und das nicht an die Staatsgrenze 

angrenzende Bezirk Strakonice. An der bayerischen Seite liegen in ihr deutsche 

Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern und in diesen Landkreise Cham, Degendorf, 

Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Rottal-Inn. In ¥sterreich gehºren Gebiete dieser 

Euroregion zum Bundesland Oberºsterreich, Teil sog. M¿hlviertels, das aber keine 

Gebietsverwaltungseinheit ist. Das sind die politischen Bezirke Perg, Freistadt, Rohrbach und 

Urfahr-Umgebung. 

Weil es sich um ein Interessenverband von Stªdten und Gemeinden handelt, sind 

Mitglieder der EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel die 

einzelnen Gemeinden dieser administrativen und Verwaltungseinheiten, die aber ihr ganzes 

Gebiet nicht restlos decken. Abgrenzung der Euroregionen kann man also entweder im Sinne 

jeweiligen Verwaltungseinheiten auf einer bestimmten Ebene, in der die Mitgliedsgemeinden 

der Euroregion liegen, oder auf Grund konkreter Aufzªhlung der Mitgliedsgemeinden 

verstehen. F¿r die ausgewªhlten geographischen Charakteristiken (z.B. physisch-

geographische Umgebung, historisch- geographische Entwicklung u. ª.) ist eindeutig die erste 

Einstellung der Abgrenzung des Gebietes notwendig, f¿r konkrete regionale Informationen 

und vornehmlich f¿r Meinungsermittlung unter der Bevºlkerung der betrachteten Euroregion 

ist die zweite Einstellung zur Abgrenzung der Euroregion geeignet (Tabelle 3,4). 
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Tab. 3: Administrative Einheiten der EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer 

Inn/ M¿hlviertel 

Staat Gebiet/Land 

Gebiet/ 

Regierungsbezir

k 

Region/ 

Landkreis/Teil  
Bezirke 

Ebene in der 

Klassifikation 

NUTS 

NUTS 1 
 

NUTS 2 
NUTS 3 

 

NUTS 4 

Tschechische 

Republik 

Tschechische 

Republik 
S¿dwesten 

Pilsner 
Domaģlice 

Klatovy 

S¿dbºhmen 

Prachatice 

ĻeskĨ 

Krumlov 

Strakonice 

Bundesrepublik 

Deutschland 
Bayern 

Oberpfalz Cham  

Niederbayern 

Degendorf  

Freyung-Grafenau  

Passau  

Regen  

Rottal - Inn  

Republik 

¥sterreich 
Westºsterreich Oberºsterreich M¿hlviertel 

Perg 

Freistadt, 

Rohrbach 

Urfahr-

Umgebung 

Quelle: Administrativn² ļlenŊn² NUTS ï Rakousko (Administrative Gliederung NUTS ï 

¥sterreich), 2012 

ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad, 2012 (Tschechisches statistisches Amt, 2012) 

Amt der Oº. Landesregierung: Land Oberºsterreich, 2012 

Statistic national office Bavaria, 2012 

 

Tab. 4: Mitgliedsgemeinden der EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ 

M¿hlviertel zum 1.1.2011 

Teil der 

Euroregion 

 

tschechisch Bezirk Klatovy  
BŊġiny, BezdŊkov, Ļimice, Deġenice, Dlouh§ Ves u Suġice, Hamry, 

Hartmanice, HlavŔovice, HoraģŅovice, Horsk§ Kvilda, Hr§dek u Suġice, 

Chuden²n, Janovice nad Đhlavou, Kaġpersk® Hory, Klatovy, Kolinec, 

Kovļ²n, Modrava, Nezdice na ĠumavŊ, NĨrsko, Petrovice u Suġice, 

Pr§ġily, Rejġtejn, Srn², Straġ²n, Str§ģov, Suġice, Ġvihov, TĨnec, Velhartice, 

Vrhaveļ, Ģelezn§ Ruda 

Bezirk Domaģlice 
BŊl§ nad Radbuzou, Domaģlice, HorġovskĨ TĨn, KdynŊ, Klenļ² pod 

Ļerchovem, MutŊn²n, PobŊģovice 

Bezirk Prachatice 
Bohumilice, Borov§ Lada, ĻkynŊ, Drslavice, Dub u Prachatic, Horn² 

Vltavice, Husinec, Chroboly, Kratuġ²n, Ktiġ, Kubova HuŠ, Kvilda, LaģiġtŊ, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Perg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Freistadt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Rohrbach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Urfahr-okol%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Urfahr-okol%C3%AD
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Lļovice, Lenora, Miļovice, Netolice, Nov§ Pec, Nov® HutŊ, Prachatice, 

Stachy, Stoģec, Str§ģnĨ, Vacov, Vimperk, Vlachovo BŚez², Volary, 

Z§lezly, Zbytiny, Zd²kov, Ģelnava  

Bezirk ĻeskĨ Krumlov 
Beneġov nad Ļernou, Bohdalovice, Brloh, Bujanov, Ļern§ v Poġumav², 

ĻeskĨ Krumlov, Doln² TŚebon²n, Frymburk, Horn² DvoŚiġtŊ, Horn² 

Plan§, Chvalġiny, K§jov, Kaplice, Lipno nad Vltavou, Malonty, Omlenice, 

Pohorsk§ Ves, PŚedn² VĨtoŔ, PŚ²dol², PŚ²seļn§, Roģmit§l na ĠumavŊ, 

SvŊtl²k, Vyġġ² Brod, Zlat§ Koruna 

Okres Strakonice 

Chelļice 

deutsch Bezirk Cham 

Arnschwang, Arrach, Bad Kºtzting, Cham, Eschlkam, Furth im Wald 

Wald, GleiÇenberg, Grafenwiesen, Lam, Lohberg, Neukirchen beim 

Heiligen Blut, Pºsing, Rettenbach, Rºtz, Stamsried, Tiefenbach (Cha), 

Traitsching, Waffenbrunn, Waldm¿nchen, Weiding, Willmering 

Bezirk Deggendorf 

AuÇernzell, Bernried, Deggendorf, Grafling, Grattersdorf, Hunding, 

K¿nzing, Lalling, Metten, Moos, Niederalteich, Osterhofen, Plattling, 

Winzer 

Okres Freyung-Grafenau 

Freyung, F¿rsteneck, Grafenau, Grainet, Haidm¿hle, Hinterschmiding, 

Hohenau, Jandelsbrunn, Mauth, Neureichenau, Neuschºnau, Perlesreut, 

Philippsreut, Ringelai, Rºhrnbach, Sankt Oswald, Schºnberg, Spiegelau, 

Waldkirchen 

Bezirk Passau 

Aidenbach, Aldersbach, Bad F¿ssing, Bad Griesbach im Rottal, 

Breitenberg, Eging a.See, F¿rstenstein, F¿rstenzell, Haarbach, 

Hauzenberg, Kirchham, KºÇlarn, Malching, Neuburg a.Inn, Neuhaus 

a.Inn, Neukirchen vorm Wald, Pocking, Rotthalm¿nster, Ruderting, 

Ruhstorf a.d.Rott, Sonnen, Thyrnau, Tiefenbach (Pa), Tittling, 

Untergriesbach, Vilshofen, Wegscheid 

Bezirk Regen 

Arnbruck, Bayerisch Eisenstein, Bischofsmais, Bodenmais, Bºbrach, 

Drachselsried, Frauenau, Kirchberg, Kirchdorf i.Wald, Kollnburg, 

Langdorf, Lindberg, Regen, Rinchnach, Teisnach, Viechtach, Zwiesel. 

Bezirk Rottal-Inn  

Arnstorf, Bad Birnbach, Bayerbach, Eggenfelden, Egglham, Ering, 

Johanniskirchen, Julbach, Mitterskirchen, Pfarrkirchen, RoÇbach, 

Stubenberg 

Kreisfreie Stadt Passau 

Passau 

Kreisfreie Stadt Straubing 

Straubing 

Bezirk Straubing-Bogen 

Bogen, Geiselhºring 

ºsterreichisch Bezirk Freistadt 
Bad Zell, Freistadt, Gr¿nbach, Gutau, Hagenberg im Muhlkreis, 
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Hirschbach im Muhlkreis, Kaltenberg, Kefermarkt, Kºnigswiesen, 

Lasberg, Leopoldschlag, Liebenau, Neumarkt im Muhlkreis, Pierbach, 

Pregarten, Rainbach im Muhlkreis, Sandl, St. Leonhard bei Freistadt, St. 

Oswald bei Freistadt, Schºnau im Muhlkreis, Tragwein, UnterweiÇenbach, 

Unterweitersdorf, Waldburg, Wartberg ob der Aist, Weitersfelden, 

Windhaag bei Freistadt 

Bezirk Perg 
Allerheiligen, Arbing, Bad Kreuzen, Baumgartenberg, Dimbach, Grein, 

Klam, Mauthausen, Mitterkirchen, M¿nzbach, Naarn, Pabneukirchen, 

Perg, Rechberg, Ried in der Riedmark, St. Georgen  am Walde, St. Nikola 

a.d.Donau, St. Thomas am Blasenstein, Saxen, Schwertberg, Waldhausen, 

Windhaag bei Perg  

Bezirk Rohrbach 
Afiesl, Ahorn, Aigen im Muhlkreis, Altenfelden, Arnreit, Atzesberg, 

Auberg, Berg bei Rohrbach, Haslach an der M¿hl, Helfenberg, Hofkirchen 

im Muhlkreis, Hºrbich, Julbach, Kirchberg ob der Donau, Klafffer am 

Hochficht, Kleinzell im Muhlkreis, Kollerschlag, Lembach, Lichtenau, 

Nebelberg, Neufelden, Neustift im Muhlkreis, Niederkappel, 

Niederwaldkirchen, Oberkappel, Oepping, Peilstein im Muhlkreis, 

Pfarkirchen im Muhlkreis, Putzleinsdorf, Rohrbach, St. Johann am Walde, 

St. Martin im Muhlkreis, St. Oswald bei Haslach, St. Stefan, St. Peter am 

Walde, St. Ulrich im Muhlkreis, St. Veit im Muhlkreis, Sarleinsbach, 

Schlªgl, Schºnegg, Schwarzenberg/M., Ulrichsberg 

Bezirk Urfahr/Umgebung 
Alberndorf, Bad Leonfelden, Eidenberg, Goldwºrth, Gramastetten, 

Haibach im Muhlkreis, Herzogsdorf, Lichtenberg, Oberneukirchen, 

Ottenschlag, Ottensheim, Puchenau, Reichenau, Reichenthal, St. Gotthard,  

Schenkenfelden, Sonnberg, VorderweiÇenbach, Walding, Zwettl an der 

Rodl 

Quelle: Ļesk§ kancel§Ś Euroregionu Ġumava/Bayersicher Wald-Unterer Inn/M¿hlvierte, 

BŊġiny (Tschechisches B¿ro der EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ 

M¿hlviertel, BŊġiny), 2012 
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Bild 1: Mitgliedsgemeinden der EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ 

M¿hlviertel 

 
Quelle: Satz thematischer Landkarten, Ausgabe aus der Subvention Tschechisches 

Grenzgebiet nach Schengen 

 

Im Nordwesten grenzt die EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ 

M¿hlviertel an die EUREGIO Egrensis, im S¿dosten an die Euroregion Silva Nortica (Bild 

2). 
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Bild 2: Euroregionen der Tschechischen Republik 

 
Quelle: ĻSĐ. Euroregiony na ļesko-nŊmeck® hranici (Tschechisches statistisches Amt. 

Euroregionen an der tschechisch-deutschen Grenze), 2002 

 

Auf dem betrachteten Gebiet wirken auch andere Interessenverbªnde von Stªdten und 

Gemeinden, die zu unterschiedlichen Zwecken gegr¿ndet wurden, z.B. Sdruģen² obc² Đhlava 

(Gemeindesverband Đhlava), Region§ln² sdruģen² Ġumava (Regionalverband Bºhmerwald), 

Mikroregion Horn² Vltava ï Boub²nsko, Svazek lipenskĨch obc² (B¿ndnis der Gemeinden an 

Lipno), Vyġebrodsko u.a. Hier kommen auch die mit dem Umfang kleineren 

Gemeindesverbªnde vor, z.B. grenz¿berschreitender Aktionsverband Kr§lovskĨ hvozd. Die 

betrachtete Euroregion wird eine Zentrallage in der neu vorbereiteten Euroregion Donau ï 

Moldau haben (Bild 3). 

Das Ziel von dieser Publikation ist es, die grenz¿berschreitenden Verbindungen auf der 

Ebene der Euroregionen zu betrachten, darum werden wir uns weiter den 

grenz¿berschreitenden Gebieten primªr aus der Sicht der EUREGIO Bayerischer Wald ï 

Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel widmen. 
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Bild 3: Euroregion Donau ï Moldau 

 
Quelle: Analyse der Netze und Struktur f¿r Euroregion Donau ï Moldau Analyse vom 

Potential. Version 2.1.2011. Amt der Oberºsterreichischen Landregierung. Linz, S.180 

 

Die EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel liegt an der 

Sprachengrenze zwischen der tschechisch und deutsch sprechenden Bevºlkerung. Sie liegt an 

der Grenze zwischen den Staaten, die politisch an den gegensªtzlichen Seiten wªhrend des 

2. Weltkriegs und in der Nachkriegszeit der zweiten Hªlfte des 20. Jahrhunderts, vornehmlich 

wªhrend des sog. Kalten Krieges waren. Die Lage der Euroregion an der Grenze zwischen 

den sozialistischen Europastaaten an einer Seite und den westeuropªischen Demokratien an 

der anderen Seite, an dem sog. Eisernen Vorhang, zeichnete in Vielem das gegenwªrtige 

Leben in der Euroregion aus der Sicht der Wirtschaft, Natur- und Umweltzustands und 

Einstellung der hier lebenden Menschen vor (Bild 4). 
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Bild 4: Verlauf des Eisernen Vorhangs durch Europa 

 
Quelle: Nad§cia Ekopolis, 2012 

6.2 ABRISS DER HISTORISCHEN ENTWICKLUNG  

Das Gebiet der Euroregion, bzw. des gesamten tschechisch-deutschen und tschechisch-

ºsterreichischen Grenzraums, machte, vor allem im tschechischen Teil, eine schwierige 

historische Entwicklung durch. Nach ChromĨ (2001) ist gerade die historische Entwicklung 

einer der Hauptfaktoren, die den Charakter des Grenzraums bestimmen. Die untersuchten 

Grenzrªume griffen in der Neuzeitgeschichte mehrmals in internationales Geschehen ein, aber 

die tschechische Seite war meistens nicht der Veranlasser dieser Ereignisse. Die Entwicklung 

von diesen Gebieten war vor allem durch Integrations- und Desintegrationsprozesse in Europa 

beeinflusst. Das untersuchte Gebiet ist ein Raum, in dem wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung in dem letzten Jahrhundert vorwiegend auf Grund von Ăinnerenñ 

Entscheidungen gestaltet wurde. Neben der historischen Entwicklung beeinflusste die 

Entwicklung der Grenzrªume vor allem die geographische Lage, physisch-geographische 

Lage und MaÇ der Barrieren und Beschrªnkungen, wie ChromĨ (2001) anf¿hrt. Historisch 

handelt es sich um eine relativ stabile nat¿rliche Grenze, auch wenn es ab und zu zu 

Teilªnderungen kam (z.B. wªhrend der Regierungszeit von Maria Theresia gewann 

Deutschland einen Teil des Gebietes im Raum von Ģelezn§ Ruda einschlieÇlich GroÇer 

Arber).  

Die Hauptachse der Euroregion bilden Gebirge Bºhmerwald und sein Vorgebirge. Dieses 

Gebiet wurde im Vergleich mit dem Landesinneren relativ spªter besiedelt, wobei man ¿ber 

eine dauerhafte und zusammenhªngende Besiedlung vom Bºhmerwald seit dem 
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17. Jahrhundert sprechen kann. Die allmªhliche Kolonisation der Grenzgebirge wurde vor 

allem durch Aufforderungen vom Herrscher initiiert, die auch Sonderrechte Bewohnern von 

diesen Gebieten erteilten. Zu den Hauptunterhaltungsarten gehºrte zu dieser Zeit 

Landwirtschaft (Bauernwesen, Hirtenwesen), gegebenenfalls auch Holzverarbeitung. Die 

Nationalitªtenstruktur der Ortseinwohner war vor allem durch die sog. deutsche Kolonisation 

(12.-14. Jahrhundert) beeinflusst, im Rahmen von deren auf das Gebiet der tschechischen 

Lªndern auf Einladung der tschechischen Herrscher deutsche Kolonisten kamen. Die 

Deutschen fanden hier bessere wirtschaftliche Bedingungen, aber zugleich brachten sie 

fortschrittliche Wirtschaftsweisen. Das sogenannte deutsche Besiedlungsrecht gewªhrte den 

neuen Anliegern wesentliche soziale Vorteile (z.B. zehnjªhrige Steuerfreiheit, Enthebung der 

Frontarbeit und Militªrdienstes u. ª.) (Toms 2002). Seit dieser Zeit wurden die tschechischen 

Lªnder, vor allem in Grenzrªumen ein Heim von Angehºrigen zweier Nationen. Seit Anfang 

ihrer Existenz war die Grenze auf dem Gebiet der Euroregion durchlªssig. 

Mit der industriellen Revolution und Nationalisierung von Mitteleuropa fing die politische 

Wichtigkeit des Grenzraumes an zu wachsen. In diesem Zeitraum entstanden Vorstellungen 

¿ber Dominanz von deutscher Wirtschaft und Kultur im mitteleuropªischen Raum und 

wurden Fundamente f¿r Auseinandersetzungen gelegt, die sich in der Entwicklung des 

Gebietes im Laufe des ganzen 20. Jahrhunderts auswirkten und bis heute abklingen. 

Gemeinsame Bem¿hungen von der Politik beider Nationen ªnderten sich in Ziele der 

tschechischen und der deutschen Politik, die immer ºfter in Gegensªtzen gerieten. In den 30. 

Jahren des 20. Jahrhunderts kam in Deutschland Nazismus an die Macht und die deutsch 

Bevºlkerung, die im Sudetenland lebte, fing an, Anforderungen ihrer nationalen Minderheit 

zu zuspitzen. Die gegenseitigen Auseinandersetzungen und der ansteigende Widerstand von 

Tschechen und Deutschen erreichten den Hºhepunkt, als 1938 das Sudetenland dem 

deutschen sog. Dritten Reich angeschlossen wurde. Im Fall des tschechisch-deutschen 

Grenzraums kam es zur Abtrennung eines groÇen Teils von Poġumav² und zu seinem 

Anschluss an Bayern (Bayerische Ostmark). 1939 entstand das Protektorat Bºhmen und 

Mªhren und Tschechen verlieren damit ihre Staatssubjektivitªt. 

Am Ende des Krieges wurde vom groÇen Teil die deutsche Bevºlkerung aus dem 

tschechischen Grenzraum, und damit auch aus der betrachteten Euroregion ausgesiedelt. Die 

organisierte Vertreibung fing am 1.1.1946 in der Zusammenarbeit mit den alliierten 

Kontrollorganen in Deutschland an. 1945-1947 wurden ungefªhr 3 Millionen Personen der 

deutschen Nation ausgesiedelt oder sie fl¿chteten freiwillig aus dem tschechischen 

Grenzraum (Houģviļka, NovotnĨ 2007). Dieser Fakt hatte eine bedeutende Auswirkung auf 

den Charakter der Besiedlung der betrachteten Grenzlandgebiete. Nicht nur die Kontinuitªt 

der Entwicklung der Nationalitªtenstruktur der Besiedlung, bei der es vornehmlich in der 

Zwischenkriegszeit zur kulturellen und sprachlichen ¦berschneidung kam, wurde 

unterbrochen. Es kam auch zur  nderung vom Charakter der Grenze zwischen der damaligen 

Tschechoslowakei und Bayerns, resp. ¥sterreichs. Sie wurde zur undurchlªssigen Grenze 

zwischen zwei Ăgeschlossenen Weltenñ, dessen Entwicklung begann, sich in eine andere 

Richtung zu begeben (Bild 4). 

Der Prozess der Grenzraumbesiedlung begann gleich nach der Vertreibung der deutsch 

sprechenden Bevºlkerung und wurde von Staatsorganen organisiert. Seit 1947 kam es zur 

systematischen Besiedlung des Ăgeleertenñ Grenzraums, die in einigen Wellen stattfand. Nach 
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Houģviļka und NovotnĨ (2007) kam die grºÇte Anzahl der neuen Ansiedler aus dem 

tschechischen Landesinneren (nur im Jahr 1947 etwa 1,3 Millionen Menschen), was 82,8 % 

von der Gesamtzahl der ankommenden Bewohner  war. Die nªchste zahlreichere Gruppe 

bildeten Slowaken (10,7 %), weiter Roma (9 %), aber auch Repatriierten vor allem aus 

Frankreich, Ungarn, Jugoslawien, Belgien, Italien und Wolhynien Tschechen, die in den 

westbºhmischen Grenzraum in den Reihen der 1. tschechoslowakischen Heeresgruppe 

kamen. Die ankommende Bevºlkerung ersetzte aber zahlenmªÇig die Bevºlkerung der 

deutschen Nation nicht, was einer der Gr¿nde war, warum hunderte von Kleinsiedlungen 

allmªhlich untergingen. AuÇer der Einwohnerstruktur war von den Nachkriegsereignissen 

auch Wirtschaft betroffen.  Im Grenzraum standen verlassene Fabriken, in der Landwirtschaft 

wirtschaftete neu die eingewanderte Bevºlkerung, die an andere Bedingungen gewºhnt war, 

und fast keine Dienstleistungen funktionierten hier. 

Die Geschlossenheit der Grenzen an der Grenze zwischen Bºhmen und der westlichen 

Welt wurde 1948 mit der ¦bernahme der Macht in der Tschechoslowakei durch die 

kommunistische Partei und mit Entstehung des Gesetzes ¿ber Staatsgrenzen besiegelt. Freie 

Bewegung von Personen ¿ber Grenze wurde angehalten. Sie wurde streng militªrisch mit 

aufgestellten Sperren und elektrischem Schutz ¿berwacht. Die nªchsten 40 Jahre trennte sie 

den Ostblock der sozialistischen Staaten vom Westblock der demokratischen Lªnder.  Die 

Grenze wurde von einer fr¿her durchlªssigen zu einer undurchlªssigen Barriere. Politische, 

wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung an beiden ihren Seiten spielte sich diametral 

unterschiedlich ab. 

In den Grenzregionen kam es an den beiden Seiten zur Entwicklung eines peripheren 

Grenzeffekts (Houģviļka 2001). Die Entwicklung auf diesen Gebieten wurde vºllig 

militªrischen Verteidigungszwecken angepasst. Die Lebensaktivitªten der hiesigen Bewohner 

wurden absichtlich begrenzt. Andererseits wurden materielle Aufforderungen zur Besiedlung 

dieser Grenzgebiete durchgef¿hrt. Bis 1953 wurde aber nur ungefªhr eine knappe Hªlfte der 

urspr¿nglichen Anzahl hiesiger Einwohner ersetzt. Die Totalsperre der Grenze verursachte im 

Gegenteil Senkung der in der Grenznªhe lebenden Einwohner. Zusªtzlich brachte 

Heterogenitªt neuer Ansiedler einen kulturellen ZusammenstoÇ unterschiedlicher Lebensstile 

und Verhaltensmuster. Aus der sozialen Sicht kam es also zur Gesamtdegradation des 

Gebietes im Vergleich mit der Vorkriegszeit. ¥konomische Aktivitªt war auf dem Gebiet sehr 

schwach. Die Landwirtschaft war in Hªnden von kollektivierten Genossenschaften oder 

staatlichen Bauernhºfen und ein groÇer Teil des Gebietes wurde wegen ausgedehnter 

Truppen¿bungsplªtze geschlossen. Paradoxerweise gelang es gerade dank diesen 

Militªrrªumen, in einigen tschechischen Teilen der Euroregion unber¿hrte Natur zu erhalten. 

Ende der 50. Jahre fing sich die Lebensordnung in Grenzrªumen zu locken, 

z.B. Passierscheine f¿r Eintritt in Grenzraum wurden aufgehoben, Sperren unter Strom 

beseitigt u. ª. (Houģviļka 2001). Liberalisierung in den 60. Jahren erhºhte ein bisschen 

Attraktivitªt des Grenzraums, das durch neue Wohnungsbau und Aufbau von 

Produktionskapazitªten gesteigert wurde. Zu dieser Zeit fing sich auch  ra von 

Wochenhªusernutzung an, die mit  nderung von Lebensstil der Gesellschaft zusammenhing 

und die half, mindestens einen Teil der urspr¿nglichen Siedlungsstruktur in der Region zu 

retten. Dank der politischen Entspannung kam es auch zu weiteren freiwilligen Fortgªngen 

der deutsch sprechenden Bevºlkerung aus dem tschechischen Grenzraum. Wªhrend des 
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Prager Fr¿hlings (1968) fanden auch einige gegenseitige Besuche der tschechischen und 

deutschen B¿rger statt (Toms 2002). Diese vielversprechend sich entwickelnden tschechisch-

deutsche Beziehungen waren aber wieder mit Einmarsch der russischen Soldaten auf das 

Gebiet der Tschechoslowakei im Jahre 1968 unterbrochen, wenn es zur Erneuerung von 

strengen Grenzregime Kalten Krieges kam (z.B. wurden Drahtsperren ins Landesinnere 

verschoben u.a.). 

Die zwei nachfolgenden Jahrzehnte kªmpfte der tschechische Grenzraum an der Grenze 

mit dem Westblock mit Existenzproblemen. Hauptprobleme auf diesem Gebiet war Mangel 

an Arbeitspositionen, aber auch unbefriedigende Situation im Wohnen, unzureichende 

Infrastruktur und ungen¿gendes Dienstleistungsnetz. Das alles hatte Abfluss der Bevºlkerung 

zur Folge, die die tschechische Regierung zwang, strukturelle Unterst¿tzung dieser Gebiete 

wiedereinzuf¿hren. 

 

Foto 1: Eiserner Vorhang 

 
Autor: A. Matuġkov§ 

 

Der Sturz der totalitªren Regime im Jahre 1989 brachte wieder eine radikale  nderung in 

der Entwicklung des Grenzraums. Es kam zur Grenzºffnung, R¿ckkehr menschlicher und 

b¿rgerlicher Freiheiten, freier Bewegung von Personen u.a. Es folgten weitere parallele 

Ereignisse, die die Entwicklung des Gebietes formten. 1990 kam es zur Wiedervereinigung 

Deutschlands, 1991 zur Auflºsung des Warschauer Pakts, Auflºsung der Sowjetunion und 

nachfolgend 1993 zur Auflºsung der Tschechoslowakei. Alle diese Ereignisse beeinflussten 
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deutlich die Entwicklung vom gesamten mitteleuropªischen Raum, aber am meisten betrafen 

sie gerade die Grenzrªume. 

Hier verliefen viele politisch-wirtschaftliche  nderungen. Bedeutungsvoll waren 

Restitutionen, die das Vermºgen in private Hªnde zur¿ckgaben. Das Land orientierte sich 

westlich, ªnderte Richtung seines Auslandsgeschªfts, der Eiserne Vorhang fiel. Die 

Tschechische Republik trat schrittweise der Integrationsgruppierung der EU (2004) bei, und 

dem Abkommen ¿ber Schengen-Raum (2007), das legislativ freien ¦bergang der 

Staatsgrenzen an jedem beliebigen Ort innerhalb des durch dieses Abkommen f¿r die 

Angehºrigen der Mitgliedsstaaten abgegrenzten Raumes ermºglicht. Faktisch hindert aber 

diese Mºglichkeit die Existenz der 1. Zone des Nationalparks Bºhmerwald, wohin Eintritt 

verboten ist. Die Grenze wurde also nach einigen Jahrzehnten wieder durchlªssig, und das 

sowohl f¿r freie Bewegung von Personen und Ware, als auch neu f¿r Kapitalbewegung. 

Auslandsinvestitionen wurden ermºglicht, die aber nicht in alle Orte gleichmªÇig gerichtet 

wurden und sich meistens in grºÇeren Wirtschaftszentren konzentrierten. Nach Houģviļka 

(2001) ¿berschneiden sich Interessen der hohen Politik und der Politik niedrigerer Ebene. 

Eine wichtige Rolle f¿r das tschechische Gebiet der Euroregion  spielt angrenzendes 

Deutschland, das seit seiner Wiedervereinigung 1990 wieder ein wichtiger Akteur 

internationaler Beziehungen ist, nicht nur im europªischen Raum, sondern auch im Raum 

Mittel- und Osteuropas. 

Obwohl es mit der Grenzºffnung zur groÇen Annªhrung der Nationen an den beiden Seiten 

der Grenze kam, die Konfliktvergangenheit am Hintergrund gegenseitiger Beziehungen bleibt 

aber immer anwesend. Zum Beispiel in Bayern lebt die grºÇte Anzahl der ausgesiedelten 

deutschen B¿rger, die aktiv am Geschehen in der Region teilnehmen (z.B. Entstehung der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband und anderer). Zur Hilfe der Entwicklung 

der marginalen Grenzgebiete entstanden entlang der ganzen tschechischen Grenze 

internationale Institutionen (Euroregionen), die der Entwicklung und Zusammenarbeit der 

Regionen an den beiden Seiten der Grenze helfen sollen. Sie organisieren unterschiedliche 

Projekte, die finanziell aus der EU und auch aus anderen Quellen unterst¿tz werden. 

6.3 ENTSTEHUNG DER EUROREGION, IHRE GRUNDSTR UKTUR UND 

KOMPETENZ  

Die EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel ist eine 

territoriale Plattform, die 1994 nach einigen Initiationstreffen in Jahren 1991 und 1992 

entstand. Sie erstreckt sich auf dem Gebiet von f¿nf Bezirken an der tschechischen Seite 

(Domaģlice, Klatovy, Prachatice, ĻeskĨ Krumlov und Strakonice), sieben Bezirken an der 

deutschen Seite (Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Straubing-Bogen und 

seit 2004 Rottal-Inn), zu denen man noch zwei sog. Ăkreisfreiñ Stªdte (Straubing und Passau) 

rechnen muss, und von vier Bezirken an der oberºsterreichischen Seite (Freistadt, Perg, 

Rohrbach und Urfahr-Umgebung).  Es geht um ein formales Mittel der grenz¿berschreitenden 

Zusammenarbeit nach dem Muster der ersten EUREGIO von der deutsch-niederlªndischen 

Grenze aus dem Jahre 1958. 

Diese Institution hat keinen einzigen Sitz, aber jede der beteiligten Parteien hat ihr eigenes 

Zentrum, woher sie Aktivitªten koordiniert. Der Teil Bºhmerwald, s¿dwestliches Bºhmen hat 
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seinen Sitz in BŊġiny (Bezirk Klatovy), der Teil Bayerischer Wald-Bºhmerwald-Unterer Inn 

hat das Zentrum in der Gemeinde Freyung (Bezirk Freyung-Grafenau), der Sitz des 

oberºsterreichischen Teils der Euroregion ist M¿hlviertel in der Gemeinde Freistadt im 

gleichnamigen Bezirk. 

Ende 2011 waren in der Euroregion insgesamt 320 Mitgliedsgemeinden (siehe Tabelle 5). 

 

Tab. 5: Gemeindeanzahl in den einzelnen Teilen der EUREGIO Bayerischer Wald ï 

Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel 

Tschechischer Teil Bezirk Anzahl der Mitgliedsgemeinden 

  

  

  

  

  

ĻeskĨ Krumlov 24 

Domaģlice 7 

Klatovy 33 

Prachatice 31 

Strakonice 1 

Gemeinden insgesamt 96 

Bayerischer Teil Bezirk Anzahl der Mitgliedsgemeinden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Deggendorf 14 

Freyung-Grafenau 19 

Cham 21 

Stadt Passau 1 

Stadt Straubing 1 

Passau 27 

Regen 17 

Rottal-Inn 12 

Straubing-Bogen 2 

Gemeinden insgesamt  114 

¥sterreichischer Teil Bezirk Anzahl der Mitgliedsgemeinden 

  

  

  

  

Freistadt 27 

Perg 22 

Rohrbach 42 

Urfahr/Umgebung 19 

Gemeinden insgesamt  110 

Gemeinden insgesamt in der  Euroregion 320 

Quelle: EUREGIO Bayerischer Wald ï Bºhmerwald ï Unterer Inn, 2012a 

Euroregion Ġumava ï jihoz§padn²  Ļechy, 2012 

EUREGIO Bayerischer Wald-Bºhmerwald, 2012 (eigene Bearbeitung) 

 

Unter Grundziele des Verbandes, wie sie in offiziellen Satzungen deklariert sind und die 

mit dem Grundgedanke Ăzweifelfreies Natur- und Kulturreichtum an beiden Seiten der 

Staatsgrenze sch¿tzenñ motiviert sind, gehºrt: 

¶ die nat¿rlichen Bedingungen des Gesamtgebiets erhalten und verbessern, 

¶ die Entwicklung der regionalen Wirtschaft nachhelfen, 
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¶ gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Regionen stªken und ihre Tªtigkeit 

koordinieren, 

¶ Aufbau der Grenze der Regionen ¿berschreitenden Infrastruktur koordinieren, 

¶ mit wichtigen Institutionen (Kreisamt, Unternehmerverbªnde, Finanzanstalten) 

zwecks Durchsetzung der Meinungen und Gemeindeinteressen in der gegebenen 

Region im Zusammenhang mit den derzeitigen Entwicklungstrends in der 

gegebenen Region zusammenarbeiten, 

¶ Bedingungen f¿r ºkonomische Sicherung einzelner Teilprojekte schaffen und 

Garantie f¿r zweckmªÇige, effektive und gezielte Nutzung der Finanzmittel 

¿bernehmen, 

¶ Selbstverwaltungsfunktionen des gegebenen Gebiets stªrken (vor allem 

Hauptakteure und Trªger dieser Funktion, also Gemeinden und Stªdte), 

¶ Region in Aktivitªten der EU eingliedern. 

Quelle: Satzungen der Euroregion Bºhmerwald ï S¿dwestbºhmen, 2007 

 

Strukturen der tschechischen, deutschen und ºsterreichischen Teile der Euroregion sind im 

Grunde identisch. Das hºchste Organ jedes Verbandes ist eine Hauptversammlung, derer 

Mitglieder alle in der Euroregion verbundene Rechtspersonen sind. Diese Rechtspersonen 

sind meistens Gemeinden, aber es kºnnen auch Regionen und auch verschiedene 

Interessengruppen oder politische Gruppierungen sein (vor allem an der deutschen und 

ºsterreichischen Seite, wie z.B. regionales Museum in Passau, katholisches Bildungsinstitut in 

Freyung oder Regen oder Gesellschaften mit beschrªnkter Haftung, z.B. Kifas). Die 

Hauptversammlung wird einmal im Jahr einberufen. Ehrenmitglieder dieses Verbands kºnnen 

auch nat¿rliche Personen sein, die mit einer bedeutsamen Weise an der Erf¿llung von 

Sendung der Euroregion Anteil nehmen. Die Mitgliedschaft erlischt entweder mit Erlºschen 

der juristischen Person, beim Austritt eines Mitglieds aus dem Verband, oder bei einer 

AusschieÇung auf Grund eines ernsten VerstoÇes gegen Regel der gegenseitigen 

Zusammenarbeit. Die Mitgliedschaft der ehrlichen nat¿rlichen Personen erlischt in der Regel 

wegen ihres Todes. 

Die Hauptversammlung wªhlt aus seiner Mitte einen Vorstand und einen Vorsitzenden. 

Das Mandat ist f¿nfjªhrig und meistens bem¿ht man sich, die Gemeindevertretungswahlen zu 

kopieren. Der Vorsitzende ist immer zugleich ein Mitglied des Vorstandes. Die 

Nationalvorstªnde treffen sich meisten in ungefªhr zweijªhrigen Perioden. Der Vorstand des 

tschechischen Teils der Euroregion hat insgesamt 19 Mitglieder: drei gewªhlte Vertreter aus 

dem Regionalverband Bºhmerwald, zwei Vertreter der Regionen (Pilsen und S¿dbºhmische), 

vier Stªdtevertreter (Domaģlice, Klatovy, Prachatice, ĻeskĨ Krumlov) und zwei Vertreter aus 

jedem Bezirk (Domaģlice, Klatovy, Prachatice, ĻeskĨ Krumlov und Strakonice). 

Das hºchste Beschl¿sse fassende Organ der Euroregion ist eine trilaterale Tagung, die 

immer in einem der partizipierenden Lªnder des Verbandes stattfindet. An diesen Tagungen 

werden gemeinsame Strategien der grenz¿berschreitenden Zusammenarbeit geschaffen. 

Neben dem Vorstand gibt es einzelne Arbeits- und Projektgruppen und auch B¿ro mit 

Mitarbeitern, die gesamte Verwaltung sichern, Bearbeitung von Jahresberichten, Suchen 

geeigneter Partnerschaften zwischen grenz¿berschreitenden Subjekten, Organisieren 



52 

Gesellschaftsveranstaltungen und Propagation (Bild 5). Dem B¿ro, das der Hauptexekutivteil 

des Verbandes ist, steht ein Geschªftsf¿hrer vor. An der tschechischen Seite bilden das B¿ro 

zwei Angestellten, an der ºsterreichischen und deutschen Seite bildet es dann ein 

sechskºpfiges Management. Wªhrend diese sechskºpfigen Gruppen auÇer ¿blicher Agenda 

den Mitgliedern des Verbandes helfen, Projekte zu verarbeiten und einzureichen, besorgt 

dieses an der tschechischen Seite die Region§ln² rozvojov§ agentura Ġumava 

/Regionalentwicklungsagentur Bºhmerwald/ (mit dem Sitz in der Gemeinde Stachy). 

 

Bild 5: Grundorganigramm nationaler Teile der Euroregion Bºhmerwald, s¿dwestliches 

Bºhmen/ Bayerischer Wald-Bºhmerwald-Unterer Inn/M¿hlviertel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Stanovy Euroregionu Ġumava 2007 (Satzungen der Euroregion Bºhmerwald 2007), 

Zich 2006 (bearbeitet) 

 

Euroregion als Institution beansprucht keine direktive Anordnung davon, was die 

einzelnen Mitglieder machen kºnnen oder nicht kºnnen, aber der Hauptsinn ist, eine 

Plattform f¿r gemeinsame Nachbarschaftstreffen, Kommunikation, Informationsfluss und 

Hilfe bei Realisierung der grenz¿berschreitenden Projekte zu sein. 

Mitgliedsgemeinden kºnnen folgende Verg¿nstigungen und Mºglichkeit nutzen, die voll 

mit der Sendung der Euroregion als eines Ganzen korrelieren: 

¶ Gemeinden ist ein voller Informationsservice ¿ber vorbereiteten Bereichen und 

Kriterien in europªischen Projekten gewªhrleistet; in der Gegenwart handelt es sich 

Hauptversammlung 

Vorstand / Vorsitzender 

.ǸǊƻ Arbeitsgruppen / Projekte 

Reiseverkehr 

Kultur, Sport, Schulwesen 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft 

Arbeit und Sozialsachen 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

¦ƳǿŜƭǘ ǳƴŘ mƪƻƭƻƎƛŜ 
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vor allem um Mºglichkeiten, Projekte im Rahmen des sog. Ziels 3 (2007-2013) 

einzureichen, 

¶ die Euroregion versucht, einen Partner f¿r  Zusammenarbeit an der anderen Seite 

der Grenze (deutscher oder ºsterreichischer) zu suchen, 

¶ mittels RRA Ġumava (Regionale Entwicklungsagentur Bºhmerwald) ist ihnen ein 

Beratungs- und technischer Service f¿r Einreichung einzelner Projekte (vor allem 

im Bereichen Reiseverkehr, Schulwesen, Kultur oder Umwelt) gewªhrleistet, und 

dies in einer Vorbereitungs-, Durchlaufphase und Abschlussevaluationsphase, 

¶ Gemeinden sind im Rahmen der Euroregion an unterschiedlichen Messen 

prªsentiert und werden in Werbungsunterlagen genannt. 

6.4 NATUR/ PHYSISCH-GEOGRAFISCHE SPH RE (GRUNDZ¦GE/ 

SPEZIFIKA,  POTENZIAL,  LI MITE, PROBLEME)  

Zentrales physisch-geografisches Element der gesamten EUREGIO Bayerischer Wald ï 

Bºhmerwald ï Unterer Inn/ M¿hlviertel ist ein Gebirgszug  im tschechischen Teil mit der 

Bezeichnung Ġumava (Bºhmerwald), im deutschen Teil Bayerischer Wald und im 

ºsterreichischen Teil Bºhmerwald. Geomorphologisch fªllt es in Ļesk§ vysoļina (Bºhmische 

Hºhen), die ein Teil des ºstlichen Teils Herkynischen Mietteleuropas ist (Kr§l 1999). In den 

Gipfelteilen erreicht es die Maximalhºhen ¿ber 1400 m (GroÇer Arber, 1456 m. ¿. NHN). Es 

handelt sich um ein altes Gebirge, das seinen Ursprung in variszischer Orogenese aus der Zeit 

des Palªozoikums hat. Schon seit Karbon verlief in diesem Gebirge ein allmªhlicher 

langfristiger Denudationsprozess und es kam zur Entstehung flacher Oberflªchen. Diese 

waren dann im Kªnozoikum auf Schollen zerbrochen und nachfolgend gehoben oder 

gesunken. Bis heute findet man vornehmlich an der tschechischen Seite des Bºhmerwaldes in 

den Hºhen um 1000 m. ¿. NHN und leicht dar¿ber flache Oberflªchen, die man Ġumavsk® 

pl§nŊ (Bºhmerwªlder Ebenen) nennt. In den hºheren Lagen des Bºhmerwaldes kam 

unzusammenhªngende pleistozªne Vereisung vor. 

Nordwestlicher schlieÇt an Bºhmerwald und Bayerischen Wald niedrigeres Vġerubsk§ 

vrchovina / Cham-Further Senke und ein Teil des Gebirges Bºhmischer Wald / Oberpfªlzer 

Wald mit ihren Vorgebirgen an (Bild 6). 
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Bild 6: Zentrale Lage des Gebirgszuges Bºhmerwald  in der EUREGIO Bayerischer Wald ï 

Bºhmerwald-Unterer Inn/ M¿hlviertel 

 
Quelle: EUREGIO Bayerischer Wald-Bºhmerwald-Unterer Inn. 2012b 

 

Bºhmerwald ist von stark metamorphem kristallinem Gestein Moldanubikum 

zusammengestellt, also vor allem aus Gneise, Paragneise, weiter Glimmerschiefer, 

Orthogneise und Migmatit. Im Untergrund sind Gesteine moldanubischen Plutons (Granit und 

Granodioriten), die in sie  durchdrangen. Die Oberflªche ist mit quartªren verwitterten 

Gesteinen bedeckt. Er ist vor allem mit vielen Flusstªlern und Gletscheraktivitªt geformt 

(Demek 1987). Ein Beispiel von einer markanten Modellierung kºnnen Tªler von Fl¿ssen 

Vydra und KŚemeln§ sein. Hier, auÇer ca¶onfºrmige Tªler, kann man im Flussbett auch 

interessante geomorphologische Formen, sog. Riesentºpfe sehen, die in Granitsteine durch 

Flusserosion ausgehºhlt wurden. 

Im Bºhmerwald findet man auch Relikte der Aktivitªten von isolierten Berggletschern, 

z.B. Gletscherkare und Morªnen. In Karen entstanden die heutigen Gletscherseen. Intensive 

quartªre Eisverwitterung belegt isolierte Felsen oder sogar Felsenwªlle, durch dessen Zerfall 

an einigen Orten sog. Steinmeere (z.B. Berg LuznĨ an der tschechischen Seite des 

Nationalparks Bayerischer Wald) (Kopp 2011). 
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Foto 2: Gipfel von Ġpiļ§k (Spitzberg) im Bºhmerwald im Winter 

 
Autor: Z. PraģskĨ 

 

Foto 3: Sicht an den bayerischen Teil vom Bºhmerwald bei Neuschºnau 

 
Autor: Z. PraģskĨ 


















































































































































































