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Brunton, William: Ókonomische und 
okologische Effektivitiit der umwelt
ońentierten Abgabenpolitik im fódera
tiven Staat. -Frankfurt a.M. u.a.: Ver
lag Peter Lang 1998. = Dissertation 
Universitiit Wurzburg 1997 

Wer sich mit den vielseitigen Problemen des 
unweltpolitischen Instrumentariums der 
Abgaben befassen mochte, bekommt mit 
dieser Schrift einen gut lesbaren Oberblick, 
der auch vertiefende Einblicke mittels oko
nomischer Modelle bietet. Das 1. Kapitel 
,,Grundlagen" bringt zwar nichts Neues, 
aber nach einer klaren Problemstellung einen 
gut Iesbaren Oberblick liber den naturwis
senschaftlichen Umweltbegriffund okologi
sche Kreisliiufe sowie die Umwelt ais Kapi
tał und offentliches Gut und deren Nutzung. 

Das 2. Kapitel „Normative Umweltoko
nomik" greift die umweltokonomische 
Theoriediskussion auf und behandelt die 
Konzepte der statischen pareto-optimalen 
Intemalisierung und der dynamischen inter
temporalen pareto-optimalen Intemalisie
rung sowie der nachhaltigen Entwicklung. 
Flir den raumwirtschaftlich Interessierten 
ist die Obertragung von Olsons Prinzip der 
fiskalischen Aquivalenz auf den Umwelt
schutz ais Prinzip der okologischen Aquiva
lenz hervorzuheben. ,,Kem des Konzeptes 
ist die Forderung, daB im Idealfall jedes 
einzelne Emissionsproblem von einer Ge
bietskorperschaft internalisiert wird, deren 
politische Grenzen sich mit der riiumlichen 
Ausdehnung des Emissionsproblems, und 
damit der extemen Effekte, vollstiindig dek
ken. Dadurch wird gesichert, daB siimtliche 
Wohlfahrtseffekte der Umweltpolitik in ei
ner Gebietskorperschaft . . . sich vollstiin
dig und ausschlieBlich auf die dort lebenden 
Wirtschaftssubjekte auswirken." (S. 38 f.) 
Der Regionalwissenschaftler wird sofort an 
die alte Diskussion um die richtige Regions
abgrenzung erinnert. Auch diese Diskussion 
filhrte ja zu dem theoretischen Ergebnis, daB 
je nach regionalwirtschaftlicher Zielsetzung 
eine andere Raumabgrenzung optima) ist. 
Ergiinzend filhrt der Verfasser weitere Argu
mente filr regionale Eingriffsebenen an. Sein 
zentrales Ergebnis ist: W enn auch riiumlich 
differenzierte Pigou-Steuem eine riiumlich 
effiziente Umweltallokation sichem, so 
wird dadurch nicht auch ein intaktes okolo
gisches System garantiert. Diese, sicherlich 
nicht neue, Erkenntnis filhrt den Verfasser 
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zum okologisch-okonomischen Ansatz, der 
eine nachhaltige Entwicklung von Natur und 
Wirtschaft sichem soli. Neben der liber
blicksartigen Zusammenfassung der we
sentlichen Aussagen dieses Ansatzes mag 
den Raumwissenschaftler interessieren, wie 
der Verfasser die Oberlegungen auf eine 
riiumlich gegliederte Volkswirtschaft liber
triigt und wie er unter Berufung auf Haber 
filr die Region ais Basis kleinriiumiger Nach
haltigkeit eine Lanze bricht. 

Das 3. Kapitel liber <las okologische Steue
rungsvermogen der Umweltabgabe befaBt 
sich auBer mit der funktionstechnologischen 
Anpassung auch mit der riiumlichen Anpas
sung. Zur Analyse der raumwirtschaftlichen 
Wirkung bedient sich der Verfasser eines 
Modells neoklassischer Priigung und eines 
Modells der kumulierenden raumwirt
schaftlichen Entwicklung (S. 93). Im ersten 
Fall stellt sich gemiiB der Annahmen <las 
naheliegende Ergebnis ein, daB infolge der 
Abgabe Kapitał dorthin wandert, wo die 
Umweltbelastung noch geringere Kosten 
verursacht. ,,Die Umweltabgabe wirkt somit 
okologisch effektiv auf die riiumliche Pro
duktionsstruktur." (S. 97) Schwieriger wird 
die Analyse filr den realistischen Fall einer 
konzentrierten Raumstruktur aufgrund der 
Vielzahl der EinfluBfaktoren. Jetzt hiingt 
das Ergebnis von der Stiirke und dem Ge
wicht der einzelnen Faktoren ab, so daB von 
Fall zu Fall eine den Besonderheiten ange
paBte Analyse zur Ermittlung der Wirkun
gen erforderlich ist. Diskontinuierliche und 
sich selbst verstiirkende Prozesse erschwe
ren Voraussagen liber die Abgabewirkungen. 

Die Kehrseite der okologischen Medaille 
der Abgaben stellen die Einnahmen der ab
gabensetzenden Gebietskorperschaften dar. 
„Durch gezielte Entlastung an anderer Stelle 
konnen folglich die umweltpolitischen An
reize aufrecht erhalten werden, ohne daB 
dies eine erhebliche Standortverschlechte
rung zur Folge hat." (S. 129) Die Probleme 
einer solchen „okologischen Steuerung" ar
beitet der Verfasser sorgfaltig heraus. Dem 
Regionalwissenschaftler weniger bekannt 
dlirfte die Tatsache sein, daB, rechtlich gese
hen, neben den Umweltsteuern ais Abgaben 
die sogenannten Sonderabgaben in Deutsch
land zunehmend Bedeutung erlangen. Ihre 
Chancen und spezifischen Probleme filr den 
Umweltbereich analysiert der Verfasser ge
sondert. Das gleiche gilt filr die Entsor
gungsgebiihren. 

Das 5. Kapitel „Umweltrecht und Finanz
verfassung der Bundesrepublik" ist unter 
institutionellen und rechtlichen Aspekten 
informativ und interessant. W enn auch, wie 
angedeutet, vieles dem umweltokonomisch 
versierten Leser nicht neu ist, so ist die 
Wiirzburger Dissertation <loch in einiger 
Hinsicht sehr lesenswert: 

1. Flir den raumwirtschaftlich Interessier
ten wird <las vieldiskutierte Thema der
Umweltabgaben auch regionalwissen
schaftlich analysiert.

2. Das Thema der Umweltabgaben wird
differenziert angegangen, und zwar so
wohl von der fachlichen Seite (Okono
mie, Okologie, Finanzwissenschaft,
Raumwirtschaft, Verfassungsrecht) ais
auch von der wissenschaftlich-methodi
schen.

3. Es handelt sich um eine wissenschaft
Iich-gekonnt und klar geschriebene Ab
handlung.

4. Die Arbeit relativiert die Vorstellung
vom Konigsweg des Instruments der
Abgaben in der Umweltpolitik.

Ulrich Brasse (Aachen) 

Schrage, Christel: Zielabweichungs
verfahren bei Raumordnungspliinen. 
Hrsg.: Selbstverlag des Zentralinsti
tuts fiir Raumplanung und des lnsti
tuts fiir Siedlungs- und Wohnungs
wesen der Universitiit Munster. 
- Munster 1998. XXVI, 217 S. = Bei
triige zum Siedlungs-und Wohnungs
wesen und zur Raumplanung, Bd. 181

Im Rahmen seiner eingehenden Abhandlun
gen zu Rechtsinstituten der Raumordnung 
hat <las Zentralinstitut filr Raumplanung 
nunmehr mit dieser Monographie eine ver
tiefende Betrachtung des Zielabweichungs
verfahrens vorgelegt, nachdem <las Raum
ordnungsgesetz des Bundes von 1998 
(ROG '98) der dazu getroffenen Regelung 
einen eigenen Paragraphen und eine beson
dere Oberleitungsvorschrift (§ 11 und § 23 
Abs. 2) gewidmet hat. An der bisher gelten
den Rechtslage (§ 5 Abs. 5 ROG i. d. F. d. 
Novelle von 1993) hat sich damit zwar im 
Ergebnis nichts geiindert, wenn man von der 
bis Ende 2001 unmittelbar geltenden Ober
leitungsvorschrift absieht, die aber im Hin-
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blick aufdie zwischenzeitlichen Regelungen
des Zielabweichungsverfahrens in den Lan
desplanungsgesetzen nur geringe Bedeutung
haben durfte.

Immerhin ergibt sich aus dem ROG '98
(§ 22) in Verbindung mit dem neuen Art. 75
Abs. 3 GG die fristgebundene Verpflichtung
der Lander zur Anpassung ihres Landespla
nungsrechts, so daB AnlaJ3 zur Prufung be
steht, ob die derzeitigen Regelungen den
Vorgaben des § II ROG '98 entsprechen.
Die Verfasserin widmet einen groBen Teil
ihrer Abhandlung dieser Konformitatsun
tersuchung; sie gelangt dabei zu durchweg
richtigen Erkenntnissen und deckt auch
- m. E. zu Recht - einigen Nachbesserungs
bedarfauf.

Urn Charakter und Bedeutung der Zielab
weichungsverfahren darzulegen, geht die
Verfasserin allerdings zunachst sinnvoller
weise auf die zugrundeliegende Systematik
fur die Aufstellung und Anderung von
Raumordnungsplanen sowie Wirkungen
raumordnerischer Festlegungen ein.

Das Bedurfnis, Zielabweichungen zu er
moglichen, ist so alt wie die mit Raumord
nungsplanen praktizierende Landesplanung
und wird auch kunftig fortbestehen:

Bei dem groBen Aufwand an Zeit und
Manpower, der zur Erstellung von
Raumordnungsplanen wegen der erforder
lichen urnfangreichen Grundlagenbeschaf
fungen und -prufungen sowie wegen der
weitgespannten Beteiligungen anfallt, sind
verstandlicherweise Moglichkeiten zur Ab
anderung in einem weniger kompakten Ver
fahren erwiinscht. Auch wenn man dies fur
Anderungen, die die "Grundzuge des Plan
werks nicht benihren", ermoglicht (so § 15
Abs. 4 LPLG NW), ist dies bei zu andem
den .Zielen der Raurnordnung" wegen der
ihnen zukommenden Rechtswirkungen fur
einen oftmals kaum exakt abgrenzbaren
Kreis von Stellen und Personen recht pro
blematisch. Eine echte Verfahrensvereinfa
chung istjedoch dann wahrscheinlich, wenn
man das .Ziel" als solches - generell- beste
hen lassen und nur bei dem anstehenden
konkreten Vorhaben eine Aufserachtlassung
dieses Ziels raumordnerisch vertreten kann.
Vergleichbar ist die Zulassung einer solchen
fallbezogenen Abweichung von einem
bestehenbleibenden Ziel der Raumordnung
mit der .Befreiung" von Festsetzungen ei
nes Bebauungsplans, wie sie § 31 Abs. 2
BauGB vorsieht, wenn die Abweichung
stadtebaulich vertretbar und - auch unter
Wurdigung nachbarschaftlicher Interessen
mit den offentlichen Belangen vereinbar ist.
Dem entspricht die im ROG seit 1993 nor
mierte Zielabweichung, indem ihre Zulas
sung ihre raumordnerische Vertretbarkeit
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und die Einhaltung der Grundzuge der Pla
nung voraussetzt.

Was die Wirkung einer erteilten Ausnahme
von dem Gebot, das Raumordnungsziel zu
beachten, anbelangt, so haben private Dritte
grundsatzlich keinen Anspruch auf Beibe
haltung der allein auf den offentlich-recht
lichen Bereich bezogenen Zielaussage. In
Ausnahmefallen, etwa bei durch das .Ziel"
maJ3geblichausgelosten, hohen Aufwendun
gen Privater, konnte aus dem Gesichtspunkt
des Vertrauensschutzes eine Bertlcksichti
gung angebracht sein, insbesondere bei der
Entscheidung uber die Zulassung der Ab
weichung.

Dies sei erganzend zu den sehr eingehenden
Ausfuhrungen der Verfasserin zu den
Rechtsschutzfragen angemerkt. Eine ver
waltungsgerichtliche Klagebefugnis gegen
gewahrende oder ablehnende Abweichungs
entscheidungen raumt sie nur offentlichen
Rechtstragern ein; private Rechtstrager, so
fern sie nicht offentliche Aufgaben gem. § 4
Abs. 3 ROG wahrnahmen, konnten nicht
einmal antragsbefugt filr ein Zielabwei
chungsverfahren sein. Diese Annahme ent
spricht der derzeitigen Rechtslage; die h. L.
gewahrt bei nur mittelbaren Rechtswirkun
gen keine Anfechtungsmoglichkeit, Dies
wtlrde sich andem, wenn ein Landesgesetz
geber privaten Rechtstragern unter be
stimmten Voraussetzungen eine Antrags
befugnis filr Zielabweichungsverfahren
zuerkennen wurde.

Auch in ihren ubrigen Teilen - den begriffii
chen Klarungen insbesondere der Ziele der
Raumordnung und deren Rechtswirkung,
der Planaufstellung und -anderung, den for
mellen und materiellen Voraussetzungen der
Zielabweichung sowie den getroffenen und
ggf. zu andemden landesgesetzlichen Rege
lungen - zeichnet sich die Abhandlung durch
grundliche Stofferfassung und breite ge
dankliche Durchdringung aus.

Insgesamt gesehen hat die Autorin eine sehr
zu begrullende und empfehlenswerte
Monographie erstellt.

GUnter Brenken (Mainz)

Riedel, Jiirgen; Schulz, Klaus J.
(Hrsg.): Auterwitz, Don und Land
schaft im Umbruch. Hrsg.: Wiistenrot
Stiftung Deutscher Eigenheimverein
e.V., Ludwigsburg. - Stuttgart: Deut
sche Verlags-Anstalt 1995. 246 S.,
Kt,Abb.,Lit

Was zeichnet eine Dorferneuerungskonzep
tion aus, daJ3 sie wie hier am Beispiel Auter
witz, ein Dorf im Kreis Dobeln in der Mitte

des Agglomerationsdreiecks Chemnitz 
Dresden - Leipzig, in einem schon gestalte
ten Buch in aufwendiger Darstellung verof
fentlicht wird? Nach den Worten der
Wnstenrot-Stiftung, die die wissenschaft
liche und konzeptionelle Grundlage fur das
Projekt und diese Veroffentlichung finan
zierte, handelt es sich hier urn eine beispiel
hafte Initiative, urn den wirtschaftlichen, so
zialen, okologischen und kulturellen Verfall
im landlichen Raurn aufzuhalten. Und offen
bar sind positive Wirkungen dieser Initiative
- glaubt man dem Vorwort - bereits zu ver
zeichnen: Die Abwanderung sei gestoppt
und eine Revitalisierung des Dorflebens sei
nachweisbar.

Integrative Ansatze sind in der Dorferneue
rung nicht ungewohnlich. Trotzdem ist die
Erneuerungskonzeption von Auterwitz un
ter diesem Gesichtspunkt bemerkenswert:
die Integration der unterschiedlichen Fach
planungen; die Integration der verschiede
nen Forderprogramme, die Integration von
lokalen und regionalen Abhangigkeiten und
Verflechtungen; die Integration des lokalen
Engagements und Wissens mit externem
Fach- und Sachverstand; die Integration von
Tradition und modernem Leben auf dem
Dorfe. Dorferneuerung wird als umfassen
der Prozef verstanden und konzipiert, der
zuerst an den Interessen der Bevolkerung zu
orientieren ist.

Insofern ist die "Mobilisierung lokaler Wirt
schaftskreislaufe" als Kern des Entwick
lungskonzeptes nur folgerichtig. Nicht nur,
urn - wie der Autor formuliert - die negati
yen Konsequenzen staatlicher Forderpro
gramme zu vermeiden. Wesentlich ist, daf
ohne tragfahige okonomische Entwicklun
gen eine Dorferneuerung lediglich eine ober
flachliche, gestalterische Verbesserung des
auBeren Erscheinungsbildes bewirken kann.
In der Situation eines Dorfes wie Auterwitz
kann diese tragfahige Entwicklung nur auf
dem Beziehungsgeflecht der kleinen mittel
standischen Betriebe der Region aufbauen.
Diese stell en auch am ehesten sicher, daJ3
historisch gewachsene Potentiale erhalten
und auch in den Baustrukturen weiterhin
ablesbar bleiben.

Die fur eine Dorferneuerung zentrale Frage
nach den Verflechtungen mit den urbanen
Zentren im Umfeld ist ein zweiter konzep
tioneller Kernbereich dieser Arbeit. Denn
trotz einer erfolgreichen okonomischen Ent
wicklung ist die Orientierung des GroBteils
der Bevolkerung an der Stadt uber Arbeit,
Freizeit und Einkaufen eine dorfliche Reali
tat, die sich in allen Lebensbereichen be
merkbar macht und die bauliche Entwick
lung pragt, Fur Auterwitz wird dieser
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Gesichtspunkt planerisch sehr umfassend
in der sog. stadtebaulichen Sicht von Dorfer
neuerung erfaBt. Die kritische Seite dieses
Planungsansatzes - die Gefahr der Ubertra
gung urbaner Lebens- und Bauformen auf
die dorfliche Situation - wird in der Arbeit
durchaus erkannt. Dorftradition und -ge
schichte werden dann auch in umfangreichen
Analysen zu Kultur, Geschichte und Denk
malern des Dorfes untersucht und in Emp
fehlungen fiir den lokalen Bauherm aufberei
tet.

Der Anspruch der Arbeit ist nicht, ein allge
meingiiltiges, auch andemorts verwendbares
Planungsmodell zu erarbeiten, sondem
- dies wird hervorgehoben - ein dem Ort
angepafstes, standortspezifisches und klein
raumig den bestehenden sozialen Kraften
zugeschnittenes Leitbild zu entwickein, das
praktische und lokale Hilfestellungen flir die
Bewohner und lokalen Akteure liefem soll.
Kern und Motor des Proj ektes ist ein Verein
"Umweltzentrum Okohof Auterwitz", der
im Rahmen des Aufbauwerkes im Freistaat
Sachsen im wesentlichen die arbeitsmarkt
orientierten Malmahmen (insbesondere zur
Wiederbelebung alter Bauernhofe in der
Nachfolge der LPG) tragt, Diese spezifische
Form von Arbeitsplatzsicherung insbeson
dere flir landwirtschaftliche Grenzbetriebe
im Rahmen einer Dorfemeuerung ist eine
Besonderheit, die das Projekt pragt und be
sonders interessant macht.

Der Anspruch - ein spezifisches Leitbild
filr dieses Dorfbereitzustellen - ist sehr gut
gelungen. Inwieweit die Bewohner eine sol
che Arbeit auch nutzen und nutzen konnen,
erscheint mir dagegen noch unsicher. Sicher
kann damit lokale Politik gut fundiert wer
den. Und lokale Akteure finden in der Arbeit
interessante und hilfreiche Orientierungen
und Anregungen nicht zuletzt auch dafiir,
personliche Absichten und Plane in den
Rahmen einer Dorfentwicklung einzubrin
gen. Insgesamt ist am Ende doch eine orts
unabhangig giiltige Hilfe fur Planer entstan
den, die man sich auch andemorts als
Vorbild nehmen kann. Und insofem hat die
Wiistenrot Stiftung mit dieser Arbeit ein
sehr lesenswertes Werk ermoglicht, interes
sant auch fiir fach- und ortsfremde Leser mit
Interesse an Ortsgeschichte, an naturraumli
cher Entwicklung, an Gestaltungsfragen und
naturlich fur Interessenten der Dorfemeue
rung und -planung. Und wtmschenswert
ware es sicher, daB das Buch im Bucher
schrank eines jeden Bewohners der Gernein
de Durrweitsche stehen wtirde. An diesem
Wunsch wird allerdings deutlich, daf die
Sprache der Planer und Strukturforscher,
der Okologen und Architekten eine solche
Zielvorstellung eher erschwert: Die Texte
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sind fur einen Landwirt oder einen dorfli
chen Handwerker sicher keine leichte Kost,
auch wenn den Autoren bescheinigt werden
kann, daB sic auch diesbeziiglich eher eine
gute Arbeit geleistet haben. Und auch die
Gestaltungswiinsche der Fachautoren fur
dieses Dorf werden sicher nicht immer auf
Gegenliebe stolien: Wer fahrt schon geme
mit dem Rad tiber ein Wildsteinpflaster.
Beides verweist allerdings aufSchwierigkei
ten, die zu iiberwinden jede Dorfemeue
rungsplanung sich vomehmen sollte und fur
die es bis heute kein sicheres Rezept gibt.
Sieher istjedoch, daB dies ohne Arbeiten in
der hier vorgelegten Form grundsatzlich
nicht zu leisten ist.

Siegfried Rock (Bonn)

Weber, Albrecht (Hrsg.): Einwande
rungsland Bundesrepublik Deutsch
land in der Europiiischen Union:
Gestaltungsauftrag und Regelungs
mdgflchkeften, - Osnabriick: Univer
sitiitsverlag Rasch 1997. 381 S., Abb.,
Tab., Anh. == Schriften des Instituts fllr
Migrationsforschung und Interkultu
relle Studien (IMIS) der Universitiit
Osnabriick, Bd. 5

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
Einwanderungsland zwar de facto, nicht
aber de jure. Die Tabuisierung des Themas,
die politisch motivierte Realitatsverweige
rung fuhrte zu einem blinden Fleck in der
Rechtsprechung. Mit dem Fehlen einer in
sich geschlossenen Einwanderungsgesetzge
bung beraubt sich das Land selbst einer Ge
staltungsmoglichkeit, Das Institut fur Mi
grationsforschung und Interkulturelle
Studien in Osnabriick fuhrte im Jahre 1996
eine Tagung durch, welche die Moglichkei
ten und Grenzen eines Einwanderungsgeset
zes thematisierte. Der Band faBt die Ergeb
nisse dieser Tagung zusammen. Der
Komplexitat des Themas angemessen, wur
de eine interdisziplinare Herangehensweise
gewiihlt. Die Autoren sind Okonomen und
Demographen, Historiker und Politologen,
Juristen und Sozialwissenschaftler. Sie lei
sten eine Bestandsaufuahme, eine Ursa
chenanalyse und geben Gestaltungsempfeh
lungen. 1m rechtlichen Bereich wurden
volkerrechtlicne, europarechtliche und ver
fassungsrechtliche Aspekte beriicksichtigt.
Urn aus den Erfahrungen anderer Einwande
rungslander Nutzen zu ziehen, wurden Ver
gleiche gezogen zwischen den dort bisher
getroffenen Regelungen und den daraus re
sultierenden Erfahrungen. So gliedert sich
der Band in vier Teile.

(I) Zu den demographischen und okono
mischen - insbesondere arbeitsmarktpoliti
schen - Rahmenbedingungen wurden die
Faktoren und Wirkungen internationaler
Migration nicht nur in Deutschland, son
dem europaweit erortert. Vier Beitrage be
fassen sich mit dem demographischen Wan
del und intemationalen Wanderungen, mit
deren Integration auf dem Arbeitsmarkt, mit
der Steuerung von Wanderungsstromen in
Europa, mit dem Ausman des kiinftigen
Wanderungsgeschehens.

(2) Der zweite Teil des Bandes ist dem
Vergleich verschiedener nationaler Einwan
derungspolitiken gewidmet, darunter der
klassischen Einwanderungsliinder USA, Ca
nada und Australien sowie die Nachbarliin
der Grollbritannien, Frankreich und Nieder
lande. Dabei geht es urn die Kriterien der
Kontingentierung, urn Wanderungsmotive,
urn Auswahlverfahren, urn Folgeprobleme
der okonomischen, sozialen und kulturellen
Integration.

(3) Der dritte Teil des Bandes befaBt sich
mit den Elementen einer Einwanderungsge
setzgebung. Diese umfassen einen Regulati
onsmechanismus der Zuwanderungsbe
schriinkung, den rechtlichen Rahmen und die
Voraussetzungen einer Zuwanderungsge
setzgebung, den rechtlichen Status der Ein
wanderer beziiglich ihres Aufenthalts und
ihrer Staatsangehorigkeit. Es wird deutlich
gemacht, daB auch die Ausgrenzung ihre
Grenzen hat. Von den vier grundsatzlichen
Strategien

(a) Status quo

(b) Abschottung

(c) vollige Freiziigigkeit

(d) aktive politische und gesetzgeberische
Gestaltung

wird eindeutig die letztgenannte bevorzugt.
Die offene Republik erfullt nicht nur ihren
eigenen Verfassungsauftrag, sie hat auch ein
Biindel von Vorziigen bis hin zur Sozialver
traglichkeit der Integration. Die schon vor
handenen Bausteine fur ein Einwanderungs
gesetz engen allerdings zugleich den
Gestaltungsspielraum ein. Dazu ziihlen die
Normen, die den aufenthaltsrechtlichen Sta
tus der verschiedenen Einwanderungsgrup
pen festlegen, und zwar durch Privilegien
(z.B. Freiziigigkeit) erleichtem oder durch
Auflagen (z.B. Verhinderung von Mehrstaa
tigkeit) erschweren.

(4) 1m letzten Abschnitt geht es urn einen
gesamteuropaischen Ansatz sowohl der Re
gelungsmoglichkeiten einer Einwanderungs
gesetzgebung als auch der zuwanderungs
politischen Zusammenarbeit aufEU-Ebene.
Die Gesetze der Mitgliedstaaten bediirfen
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einer Hannonisierung, z.T. auch einer Verla
gerung auf die supranationale Gemein
schaftsebene. Ein gemeinsames Einwande
rungsrecht wird allerdings erschwert durch
die heterogenen Interessenlagen, durch die
unterschiedlichen Ausgangslagen der EU
Mitglieder und durch die Kompetenzzer
splitterung auf dem Einwanderungssektor.
Als Aufgaben der Einwanderungspolitik
werden Ermittlung und Bedarfsbegrenzung
(Kontingentierung), die Feinabstimmung,
die Grundsatz- und Rahmenregelung sowie
die Entwicklung eines Quotenmodells gese
hen. Daueraufgabe bleiben die Integration
und die Verhinderung illegaler Einwanderun
gen.

Der Band .~ obwohl zu groBen Teilen mit
juristischen Tatbestanden befallt - zeichnet
sich durch eine gute Lesbarkeit aus. In fast
allen Beitragen kann man ein tiefes Engage
ment der Autoren finden, dem man das Pra
dikat "politisch verantwortungsvoll" zuer
kennen mag. Hier wird der sachliche Ton
getroffen, den man bei offentlichen Diskus
sionen leider zu oft schmerzlich vermiJ3t.

Hansjorg Bucher (Bonn)

Rietdorf,Werner (Hrsg.): Weiterwob
nen in der Platte. Probleme der Wei
terentwicklung gro6er Neubauwobn
gebiete in den neuen Bundeslandern,
Hrsg.: Institut ffir Regionalentwick
lung und Strukturplanung. - Berlin:
Edition Sigma Rainer Bobn Verlag
1997.256 S., Kt., Abb., Tab., Lit., Zus.
(engl.)

Der Begriff "Platte" steht hier synonym rur
die GroBwohnsiedlungen der neuen Bundes
lander. Diese Wohngebiete sind nach dem
Zweiten Weltkieg - uberwiegend wahrend
der 70er und 80er Jahre - in industrieller
Bauweise entstanden. Sie reprasentieren
etwa ein Viertel des ostdeutschen Woh
nungsbestands. Entsprechend bedeutsam
ist dieser Gebietstyp sowohl fur die kunfti
ge Wohnungsversorgung als auch fur die
stadtebauliche Entwicklung.

Neun Autoren aus unterschiedlichen Fach
disziplinen und Praxisfeldem (Architektur,
Stadt- und Landschaftsplanung, Sozialwis
senschaft, Wohnungswirtschaft, Verwal
tung) setzen sich mit den vielfaltigen Facet
ten eines stadtebaulichen Phanomens der
Nachkriegszeit auseinander, das in der DDR
herausragende Grobenordnungen erreichte,
aber ebenso zur stadtebaulichen Realitat der
alten Bundeslander gehort,
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Neben generellen Beitragen zur Entste
hungsgeschichte, gegenwartigen Situation
und Zukunft des Gebietstyps wird tiber
Untersuchungsergebnisse und Emeuerungs
erfahrungen an speziellen Standorten be
richtet. Des weiteren werden Entwicklungs
strategien auf Landesebene (Berlin),
Erneuerungsbeitrage und -ziele der Woh
nungswirtschaft sowie Erfahrungen mit der
Wohnumfeldverbesserung und der Burger
beteiligung resiimiert.

Zunachst zeichnet der Herausgeber histori
sche Wurzeln des Gebietstyps der Groll
wohnsiedlungen nach, skizziert soziale,
okonomische und technologische Rahmen
bedingungen und reiBt stadtebaupolitische
wie ideologische Hintergriinde an. Er setzt
sich mit Vor- und Nachteilen des Gebiets
typs ebenso auseinander wie mit Unter
schieden und Gemeinsamkeiten zwischen
ost- und westdeutschen Grobwohnsiedlun
gen. Nicht zuletzt thematisiert er jungere
Entwicklungen seit der deutschen Vereini
gung: soziale und stadtebauliche Verande
rungen, Forschungsergebnisse, stadtplaneri
sche und fdrderpolitische Interventionen. Er
sieht die Zukunftsperspektiven differen
ziert und verhalten optimistisch und weist
zu Recht auf die Abhangigkeit von stadtre
gionalen Wirtschafts-und Wohnungsmarkt
entwicklungen hin.

1m Vordergrund einer Bilanz der Berliner
Emeuerungstrategie und -praxis in groBen
Neubaugebieten stehen die Stadtteile Ho
henschonhausen, Hellersdorfund Marzahn.
Das Land Berlin hat fiiihzeitig umfassende
Erneuerungsansatze formuliert und in er
heblichem Umfang Finanzmittel aktiviert.
Die strategischen Elemente dieser Politik
sind: Gebaudemodemisierung, Wohnum
feldverbesserung und erganzender Neubau.
Angesichts der fortschreitenden Emeue
rungstatigkeit wird die wachsende Bedeu
tung von Gestaltleitlinien und von Orientie
rungen zukunftsfahiger Entwicklung
hervorgehoben.

Aus Sicht der Wohnungswirtschaft werden
Ziele und Aufgaben der Wohnungsunter
nehmen im Rahmen der Weiterentwicklung
der ostdeutschen GroBwohnsiedlungen dar
gestellt. Dabei wird der Mieterorientierung,
der institutionenubergreifenden Kooperati
on, der untemehmerischen Sozialplanung
und dem sozialen Management groBe Be
deutung beigemessen. Dieser Beitrag setzt
sich zudem sehr differenziert mit Woh
nungsleerstanden auseinander und bezieht
ausdriicklich Stellung gegennber pauschalen
AbriBspekulationen.

Ein weiterer Beitrag beschaftigt sich mit
dem Stellenwert der GroBwohnsiedlungen

im Rahmen einer nachhaltigen Stadtent
wicklung. In diesem Zusammenhang werden
sieben Handlungsfelder als wesentlich ge
kennzeichnet: Erhalt und Modemisierung
des Gebaudebestands, okologische Gebau
deemeuerung, ressourcenschonende und
umweltvertragliche Abfallwirtschaft, Ge
baudeumnutzung und Funktionsmischung,
erganzender Wohnungsneubau, umwelt
und nutzungsorientierte Freiraumgestal
tung, zukunftsfahige VerkehrserschlieBung.

Am Beispiel Ludwigsfelde werden Aus
gangslage, Einbeziehung der Bewohner
schaft und stadtebauliche Planungen fur die
Weiterentwicklung eines groBen Neubauge
bietes in einer Mittelstadt dargestellt. 1m
Zentrurn dieses Vorhabens stehen wohn
und umweltvertragliche Ansatze der Funk
tionserganzung und stadtebaulichen Ver
dichtung. Anhand von realisierten Projekten
wird die Praktikabilitat solcher Ansatze illu
striert.

Mit Bezug auf Leipzig-Grunau, die viert
groBte Wohnsiedlung in der Bundesrepublik
Deutschland, wird tiber Veranderungen der
Sozialstruktur, die Sichtweisen und Befind
lichkeiten der Bewohner sowie ihrer Wohn
wiinsche berichtet. Die empirische Grundla
ge hierfiir bildet eine soziologische
Intervallstudie mit sechs Bewohnerbefra
gungen zwischen 1979 und 1995. Damit
liegt ein einzigartiger Langsschnitt vor, der
zeitlich tiber die gesellschaftlichen Umwal
zungen irn Zusammenhang mit der deut
schen Vereinigung hinausgreift.

Auf die Erfahrungen aus tiber 160 Stadte
baufdrdervorhaben in ostdeutschen Groll
wohnsiedlungen stutzt sich ein Beitrag zur
Wohnumfeldverbesserung. Zunachst wer
den wohnumfeldbezogene Defizite und Po
tentiale der GroBwohnsiedlungen herausge
arbeitet. Sodann werden Planung und
Umsetzung von Malmahmen zur Wohnum
feldverbesserung resumiert sowie hinsicht
lich ihrer sozialen und okologischen Wir
kungen bewertet.

Ein weiterer Beitrag widmet sich der Be
wohnerbeteiligung. Hier wird tiber Erfah
rungen mit unterschiedlichen Beteiligungs
formen, tiber Chancen und Hindemisse,
Voraussetzungen und Herausforderungen
berichtet. Dabei spielen u.a. verschiedene
Projekte des experimentellen Wohnungs
und Stadtebaus eine wichtige Rolle. Es wird
deutlich, daBdie Bewohnerbeteiligung gene
rell und informelle, auf Diskurs und Kon
sens orientierende Verfahren im besonderen
an Bedeutung fur eine langfristig tragfahige
Weiterentwicklung der groBen Neubauge
biete gewinnen.
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Neue Literatur

AbschlieBend wird der Frage nach den
sozialen Zukunftsperspektiven nachgegan
gen. Dabei werden die bisherigen Emeue
rungsmaBnahmenin den GroBwohnsiedlun
gen kritisch beleuchtet und im Hinblick auf
die Dauerhaftigkeit ihrer sozial stabilisieren
den Wirkungen eher skeptisch bewertet. Die
Sicherung des sozialen Zusammenhalts in
den GroBwohnsiedlungen wird als Dauer
herausforderung verstanden.

Das Buch behandelt ein sehr breites Spek
trum an Auspragungen, Chancen und Pro
blemen der ostdeutschen GroBwohnsied
lungen, stellt sie in historische und
intemationale Zusammenhange. Durch
Riickblicke in die Entstehungsgeschichte
und Ausblicke auf die Zukunft werden Be
standigkeitenund Veranderlichkeiten in Pla
nung, Verfahren und gebauten Strukturen
deutlich. Die stadtebaulichen Resultate wer
den durchweg im Zusanunenhang mit gesell
schaftlichen und technischen Rahmenbedin
gungen reflektiert. Zahlreiche Beziige zu
Fallbeispielen aus der Praxis sorgen fiir An
schaulichkeit und groBen Informationsge
halt. Hier harte eine groBziigigere Bebilde
rung allerdings noch mehr erreichen konnen,
Insgesamt ist ein wichtiger Beitrag zur ver
tieften und differenzierten Betrachtung der
ostdeutschen GroBwohnsiedlungen gelun
gen, der sachliche Kontrapunkte zu mancher
Autgeregtheit, Voreingenommenheit und
Voreiligkeit in der offentlichen Diskussion
uber die "Platte" setzt.

Bernd Breuer (Bonn)

Gestring, Norbert u.a.: Okologie und
urbane Lebensweise. Untersuchungen
zu einem unaufldslichen Wider
spruch. - Braunschweig, Wiesbaden:
Friedrich Vieweg & Sohn 1997.
198 S.,Anh., Lit.

Wenn es zur Okologie kommt, klaffen be
kanntlich Programm, Moral und individuel
les Verhalten haufig auseinander. Unser
stadtischer Alltag ist voller Beispiele dafiir,
daB bequem und okologisch selten zu
sammengehen. Ein unauflosbarer Wider
spruch? Dieses Buch geht dem Thema auf
den Grund, das sonst mehr in Gestalt von
Vorwnrfen, Denunziation und Selbstrecht
fertigung behandelt wird. Die Studie wurde
von zwei Forschungsgruppen, der AGS
(Universitat Oldenburg) und des SOFI
(Gottingen), angefertigt. Sie handelt von den
"Moglichkeiten und Grenzen einer umwelt
vertraglicheren Wohnweise - und zwar von
Menschen, die die urbane Wohn- und Le
bensweise westlicher Lander gepragt hat".
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Untersucht wird exemplarisch das okologi
sche Bauen und Wohnen in Wohnprojekten:
"Wie unter einem Brennglas biindeln sich
hier die Probleme des okologischen Han
delns unter urbanen Bedingungen". Fur die
Wahl dieses Ausschnitts sprechen gute
Griinde. Denn das Wohnen mobilisiert wie
wenige andere Lebensbereiche vie! Lebens
zeit und -energie, Einkommen und Kapital,
Phantasie und Emotionen. Das Wohnen bin
det zugleich auch Siedlungsflache, Energie
verbrauch und Infrastruktur. Empirische
Grundlage der Studie sind 15 gezielt ausge
wahlte Wohnprojekte, die mit dem An
spruch des okologischen Bauens und Woh
nens als Mieter oder selbstnutzende
Eigentiimer ernst machten, das Spektrum
der wohnokologischen Technik anwenden
und in denen mehr als nur eine Partie wohnt.
Befragt wurden 90 Bewohner bzw. Akteure
und 80 Experten.

Die Verfasser nutzen das Beispiel okologi
scher Wohnsiedlungen, urn die allgemeine
Diskussion iiber Wege zu mehr Nachhaltig
keit auf konkrete Handlungsfelder zu len
ken. Der Weg des technischen Fortschritts
("Effizienz" der Mittel) fuhrt in das be
kannte Instrumentarium der Haustechnik 
Warmedammung, Abluft- und Abwassersy
sterne, Warmeruckgewinnung. Auf dem
Weg des Verhaltenswandels ("Suffizienz"
der Ziele) liegen die Verhaltensbindungen,
Abhangigkeiten und Reglementierungen,
we!che die Technik wen Anwendem aufno
tigt; das technische Wissen, die veranderten
Reinlichkeitsschwellen und das gemeinsame
Tun stellen neue Anforderungen. Der Weg
der weniger umweltintensiven Siedlungs
strukturen ("Kompakte Stadt") betriffi:
schlieBlich die Wohnstandorte, Flachenbe
anspruchungen und Nutzungsiiberlagerun
gen, wo bisher das Prinzip der Trennung
von Nutzungen Storungen und Konflikte
verringerte. Der Bereich der Mobilitat wird
dagegen nicht in dieser, sondem in einer ak
tuelllaufenden anderen Studie bearbeitet.

Die Autoren suchen nicht den Beleg der gro
BenZahl, sondem iiberzeugen durch Tiefen
betrachtung am geeigneten Objekt. Ihre Er
gebnisse fassen sie im Bild der "Nadelohre"
zusammen, durch welche die Okologisie
rung des Bauens und Wohnens gehen muB:
das Nadelohr der ambivalenten Bediirfnisse,
der sozialen Gerechtigkeit, der Arbeitstei
lung zwischen den Geschlechtem und der
Beteiligung von Nutzem.

Das Hauptergebnis lautet: Okologische Ver
anderung scheitert seltener am Mangel an
gutem Willen oder an den auBerenBedingun
gen. Haufiger ist es die innere Widerspriich
lichkeit unserer Bediirfnisse, welche die

grolsten Schwierigkeiten bereitet - wenn es
etwa darum geht, zwischen Mehrbelastung
und Entlastung, zwischen Wunsch nach
Gleichheit und Exklusivitat/Unterschei
dung, zwischen Fremd- und Selbst
bestimmung zu entscheiden. Das mag weni
ger iiberraschen. Erhellend ist die
Argumentation der Autoren, daB Okologie
nicht gegen diese Widerspriiche, sondem
nur im Umgang mit ihnen eine Chance hat.
Insofem konnte der Widerspruch zwischen
"Okologie und urbaner Lebensweise", der
im Titel angesprochen wird, fruchtbar wer
den, wenn man ihn nicht meidet, sondem die
Auseinandersetzung mit ihm sucht. Okolo
gisierung, so schluBfolgem die Verfasser,
will und kann gelemt werden. Vorbilder und
Moral allein reichen dabei nicht. In den letz
ten Kapiteln diskutieren sie deswegen die
Voraussetzungen fur .Lemmilieus", die sich
nicht allein in Information, Hilfe, Konsens,
Transparenz und Verantwortung erschop
fen.

Weil sich die Okologisierung in Demokrati
en nur iiber solche Lemprozesse vollziehen
kann, mochte man die Diskussion mit den
Autoren hier fortfuhren - so z.B. , wie sich
Wohnen zu anderen Orten des Lemens ver
halt, die auch Teil der urbanen Lebensweise
sind: Mobilitat, Betriebe, Schule ... ? Oder
iiber die Organisierbarkeit von "okologi
schen" Interessen: Wie werden Bediirfnisse
zu stabilen Interessenlagen, an die Planung
und Politik oberhalb einzelner Wohnprojek
te ankniipfen kann? Oder iiber die Zeiten
und Umstdnde des okologischen Lemens:
Ist Okologie nur ein Schonwetterprojekt?
Spiege!n die ausgewahlten Wohnprojekte
mehr als eine giinstige Konstellation von
Wohlstands- und Reformeffekten der 70er
und 80er Jahre wider?

Das Buch spricht nicht nur Ingenieure und
Sozialwissenschaftler an. Sprachlich lost es
sich deutlich von solchen Disziplingrenzen.
Es bietet argumentativ sorgfaltig aufbereite
tes Diskussions- und Reflexionsmaterial fiir
Architektur und Planung, Wohnungswesen
sowie Kommunalpolitik. Der einzige
Wunsch, den es offenlaln, ist der nach Illu
stration. Auch die sorgfaltigste Textedition
erreicht selten die Aussagekraft, die
ihr Bildbeigaben verschaffen konnen. Mit
mehr Bildinformationen harte der Verlag in
dessen nicht nur die Lesefreude, sondem
auch die Popularitat des Buches und seine
Chancen auf noch weitere Verbreitung er
hoht - eine Verbreitung, die man ihm geme
wunschenmochte.

Uwe-Jens Walther (Bonn)
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