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Die Autoren haben sich zum Ziei gesetzt, 
die Technologie- und Gri.inderzentren 
(TGZ) in der Bundesrepublik Deutsch
land einer Wirkungsanalyse zu unterzie
hen. Diese Zielstellung ist sehr verdienst
voll, zumal in die regionalwirtschaftlichen 
Impulse der TGZ seit Ende der 70er Jahre 
groBe Hoffnungen gesetzt worden sind 
und sie mit erheblichen offentlichen Mit
tein untersti.itzt wurden. Sie betonen aus
dri.icklich, daB es sich bei vorliegender 
Untersuchung nicht urn eine abschlieBen
de Bewertung der Effekte handeln kann, 
zumal in Ostdeutschland noch wenig Er
fahrungen vorliegen, sie erwarten aber 
immerhin Entscheidungshilfen bei etwa
igen Neueroffnungen von TGZ oder aber 
auch bei Standortentscheidungen von 
Gri.indern technologieorientierter Unter
nehmen. Der Adressatenkreis, an den sich 
die Ergebnisse richten, ist entsprechend 
groB: Personen in Industrie- und Handels
kammern, Wirtschaftsministerien und 
Wirtschaftsforderungsamtern, die sich mit 
Technologie- und Wirtschaftsforderung 
auf lokaler, regionaler, nationaler oder su
pranationaler Ebene beschaftigen. Gleich
falls angesprochen werden tatsachliche 
oder potentielle Gri.inder technologie
basierter Unternehmen sowie die TGZ 
selbst. 

Die zentralen Fragen der Studie lauten: 

- Welchen Erfolg haben TGZ, gemessen
an den Zielen ihrer Trager?

- Welchen Beitrag leisten die TGZ fiir
die Entstehung und weitere Entwick
lung technologieorientierter Unterneh
men?

- Wie hoch ist ihr regionalwirtschaftli
cher Nutzen?

- Welche Bestimmungsfaktoren sind fiir
den Erfolg bzw. MiBerfolg verantwort
lich?

RuR 5/6.1999 

Rezensionen 

Die Anworten auf diese Fragen basieren 
auf umfangreichen Erhebungen zwischen 
I 985 und 1994 in 108 Technologiezen
tren und I 021 U nternehmen. Die begriff
liche Klarstellung versteht unter TGZ eine 
unternehmerische Standortgemeinschaft 
von relativ jungen und meist neu gegri.in
deten Stammunternehmen, deren Aufent
halt befristet ist, deren betriebliche Tatig
keit vorwiegend in der Entwicklung, 
Produktion und Vermarktung technolo
gisch neuer Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen liegt und die im TGZ auf 
ein mehr oder weniger umfangreiches 
Angebot an Mietraumen, Gemeinschafts
einrichtungen und Beratungsleistungen 
zuri.ickgreifen konnen. Im empirischen 
Teil dominiert die erste Frage, ob die TGZ 
die selbstgesetzten Ziele erreicht haben. 
Bei der i.iberwiegenden Anzahl der TGZ 
waren die Ziele „Forderung von Unter
nehmensgri.indungen", ,,Schaffung quali
fizierter Arbeitsplatze" und „Initiierung 
und Intensivierung des Wissens- und 
Technologietransfers" die wichtigsten. 

Im folgenden werden die Ergebnisse zu
sammenfassend skizziert. 

(1) 

Aus einer regionalen Perspektive sind die 
Chancen der TGZ, aus ihrem regionalen 
Einzugsbereich heraus dauerhaft tech
nologieorientierte Unternehmen zu akqui
rieren, sehr unterschiedlich. Unterneh
mensgri.indungen in technologieintensiven 
Wirtschaftszweigen des Produzierenden 
Gewerbes konzentrieren sich in den Um
landkreisen der groBen Agglomerations
raume, vor allem in den si.iddeutschen Re
gionen, TGZ in peripheren landlichen 
Kreisen ohne adaquate FuE-Infrastruktur 
(Universitaten, Hochschulen, forschungs
intensive Unternehmen) sind dagegen in 
der Akquisition benachteiligt. 

(2) 

Trotz der schwierigen methodischen Fra
gen bezi.iglich der regionalwirtschaftli
chen Effekte und der Erfiillung der selbst
gesetzten Ziele der TGZ bestatigt die 
empirische Analyse die bereits in der Lite
ratur geauBerte Feststellung, daB der Bei
trag der TGZ zur Initiierung von Unter

nehmensgrundungen relativ gering ist. 
Neugrlindungen waren groBenteils auch 
ohne die Existenz der Zentren erfolgt. Ais 
Vorteile empfinden die Unternehmer vie!-

mehr die „Uberlebenshilfe", konkreter: 
die Verfiigbarkeit von Mietraumen, die 
Senkung der betrieblichen Fixkosten und 
die Kontakte zu anderen Unternehmen. 
Insbesondere Grlinder, die nicht aus der 
Region kommen, geben an, daB ihre 
Standortentscheidung maBgeblich durch 
das Angebot des TGZ beeinfluBt worden 
ist. Der liberwiegende Teil der Unterneh
men verbleibt nach Auszug aus dem TGZ 
in der TGZ-Stadt, fiir sie ist die Qualitat 
des Standortes von groBter Bedeutung. 
Von einem Standortwechsel profitieren 
am starksten die Umlandgemeinden, da 
sich dort Unternehmen ansiedeln, denen 
die Verfiigbarkeit preiswerter Gebaude 
oder Grundsti.icke wichtig ist. Der wich
tigste Grund fiir einen Auszug aus dem 
TGZ sind fehlende Expansionsmoglich
keiten, der zweitwichtigste das Ende der 
Mietzeit. 

(3) 
Bezliglich des Ziels der Schaffung qualifi

zierter Arbeitspliitze ergab die empirische 
Analyse, daB der quantitative Beschafti
gungsbeitrag der TGZ nur gering ist und 
mittelfristig keine deutliche Entlastung 
des Arbeitsmarktes bewirken kann. Der 
Umfang der Beschaftigungseffekte hangt 
davon ab, ob es gelingt, durch den Auf
enthalt im TGZ das Insolvenzrisiko der 
Unternehmen zu verringern und ihre 
Wachstumschancen zu verbessern. Ais 
bedeutsamer sind hingegen die qualitati
ven Beschaftigungseffekte zu werten. Die 
TGZ verfiigen insgesamt liber ein 
hohes Qualifikationsniveau der Beschaf
tigten. 1993/94 verfiigten 56 % der Be
schaftigten liber einen Hoch- oder Fach
hochschulabschluB, mit zunehmendem 
Unternehmensalter nimmt dieser Anteil 
nicht ab, so daB langfristig hochqualifi
zierte Arbeitsplatze geschaffen werden. 

(4) 
Bezliglich des Ziels der Initiierung und 

Intensivierung von Wissens- und Techno

logietransfer muBte sich die Studie auf 
den Transfer beschranken, den ein TGZ 
fiir seine Mieter fordem kann. Der TGZ
induzierte Wissenstransfer wird bereits 
dadurch beschrankt, daB viele der Neu
grlindungen aus einem Team bestehen, 
das bereits liber ein breites Wissensspek
trum verfligt. Uber eine aktive Einbin
dung der Mieter in regionale Netzwerke 
und durch den EinfluB auf die Flachen-
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verfugbarkcit bei Auszug kann ein TGZ
jedoch bewirken, daB das transferierbare
Wissen in der Region verbleibt. Dabei
wirkt sich die Nahe zu Forschungseinrich
tungen positiv auf die Kontaktintensitat in
den Netzwerken aus. Der ungedeckte Be
darf nach Wissen zielt uberwiegend auf
betriebswirtschaftliche Informationen,
vor allem bezuglich Marketing und
Markteinflihrung.

(5)
Einem insgesamt positiven Fazit der TGZ
bezuglich der betriebswirtschaftlichen
Wirkungen steht eine vorwiegend erniich
ternde Bilanz bei den regionalwirtschaft
lichen Effekten gegenuber. Die hoch
gesteckten Erwartungen hinsichtlich
direkter und indirekter Beschaftigungsef
fekte sowie der Initiierung und Intensivie
rung des Wissens- und Technologietrans
fers in der Region haben sich in den alten
Landem kaum erflillt. Die noch jungen
TGZ in Ostdeutschland dagegen haben
derzeit eine potentiell grobere Bedeutung
fur Unternehmen und Region, da Institu
tionen mit konkurrierender Zielsetzung
noch weitgehend fehlen.

Die Studie schlieBt mit einem umfangrei
chen Katalog von Empfehlungen, wie das
Leistungsangebot der TGZ verbessert
werden kann, urn aus den bisherigen Er
fahrungen zu lernen und Fehlentwicklun
gen zu vermeiden. Es bleibt zu erwahnen,
daB derartige Studien, die sich eine Evalu
ierung von konkreten regionalpolitischen
Instrumenten zum Ziel gesetzt haben, bis
her als Querschnittsanalysen weitgehend
fehlen. Insofern bietet die Untersuchung
einen wichtigen Einblick in eine Erfolgs
kontrolle der TGZ und - bei allen metho
dischen Schwierigkeiten - in deren be
schaftigungs- und regionalwirtschaftliche
Effekte. Sie verdient es daher, gelobt und
gelesen zu werden.

Eleonore Irmen (Bonn)

Ott, Thomas; Tiedemann, Paul:
Internet fur Geographen - eine
praxisorientierte Einfuhrung.
Darmstadt: Primus Verlag 1999
(erscheint unter gleichem Titel
auch bei der Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft, Darmstadt)

Das Buch "Internet fur Geographen" ist
Teil einer in loser Foige erscheinenden
Reihe der Wissenschaftlichen Buchgesell
schaft (Darmstadt)/des Primus Veri ages
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(Darmstadt) mit Einflihrungen in das In
ternet fur Interessierte verschiedener
Fachrichtungen. Thomas Ott zeichnet als
Geograph fur die Aufbereitung des Mate
rials fur die Geographen verantwortlich,
wahrend Paul Tiedemann auch in den an
deren Bandon der Reihe fur die allgemei
neren Abschnitte zustandig ist.

Die Gliederung teilt das Buch in drei
Hauptabschnitte: Der erste Teil versucht
in einem .Rundumschlag" das Internet zu
erklaren, Dabei wird weder vergessen, die
Geschichte des Internets anzureiBen,
noch die Vielfalt der unter dem Begriff
Internet zusammengefaBten Dienste zu
erwahnen. Sogar Hard- und Softwarevor
aussetzungen werden genannt, so daB der
erste Teil zunachst auch fur Personen ge
eignet scheint, die bislang noch nicht mit
dem Internet gearbeitet haben. Jedoch
liegt der Schwerpunkt des Buches eben
auf der Breite der Darstellung und nicht
auf ihrer Tiefe, so dass fur tatsachliche
Einsteiger viele Fragen zur genauen An
wendung und Benutzung des Internets
und der dafur notigcn Programme offen
bleiben durften.

Ohne Zweifel der wichtigste Teil des Bu
ches ist der zweite Teil: Hier sind interes
sante Internet-Links thematisch geordnet
aufgelistet. Auch hier wurde sehr groBer
Wert darauf gelegt, ein moglichst breites
Spektrum aus dem Bereich der Geogra
phie abzudecken. Dabei sind die Seiten
sowohl nach traditionellen Gesichtspunk
ten (Anthropogeographie/Physische Geo
graphie/Landerkunde) geordnet, geben
aber auch Einblick in die neuen Moglich
keiten des Internets (z.B. Virtuelle Ex
kursionen). Auch Seiten mit Unterrichts
materialien werden in der lang en Liste
genannt. Hilfreich ist stets die kurze In
haltsangabe der jeweils prasentierten Sei
te, in der sich hin und wieder auch noch
weitere Links zu Seiten ahnlichen Inhalts
finden. Weitere Themenbereiche, aus de
nen Seiten ausgcwahlt werden, sind u.a.
GIS, Statistiken offentlicher Einrichtun
gen und zu guter Letzt werden auch
Newsgroups und Mailinglisten aufge
fuhrt.

In der grundsatzlichen Orientierung
scheint immer wieder durch, dass als Ziel
gruppe wohl geographisch interessierte
Laien oder Geographie-Lehrer angespro
chen werden sollen. Allein diese beiden
Gruppen konnen tatsachlich von der Brei
te der gebotenen Informationen profitie
ren. Fur den Fachanwender - also die
Geographen auBerhalb der Bildungsein
richtungen - sind die angegebenen Links

stets nur eine erste Anlaufstation, nach der
nur eines hilft, namlich .weitcrsurfcn".
AuBerdem sind viele Bereiche, in denen
Geographen in der Praxis arbeiten, nicht
mit in die Linkliste aufgenommen wor
den: Links zu Informationen zur raum
lichen Planung fehlen beispielsweise
vollig. Auch Informationsquellen wie Mi
nisterien werden nicht genannt. Die vor
handenen Links jedoch waren - trotz der
schnellen Veranderungen im Internet
allesamt erreichbar. Leider wurde es ver
saumt, dem elektronischen Anhang des
Buches im Internet auch eine aktualisierte
Linkliste mitzugeben.

1m dritten Teil schlieBlich versuchen Ott
und Tiedemann in aller Kurze eine Ein
flihrung in die Erstellung von Seiten fur
das Internet zu geben. Man muss ihnen
zugute halten, dass die komplexe Materie
sehr kurz zusammengefasst ist. Dabei
kann aber nicht der Anspruch erhoben
werden, eine ganze Einflihrung in die In
ternet-Programmierung ersetzen zu kon
nen. Nach heutigen Gesichtspunkten al
lerdings sind die schmucklosen Seiten,
die mit Hilfe der von Ott/Tiedemann ge
nannten Befehle erstellt werden konnen,
nicht mehr up-to-date, so daB die Lekture
einer umfassenden HTML- Referenz fur
den publikationswilligen Geographen in
jedem Fall Not tut. Zudem werden an eini
gen Stellen sehr spezifische Probleme zur
Sprache gebracht, deren Losungswege
nor unzureichend geschildert werden. Fur
den .Newbie" im Internet ist dies eher
verwirrend als hilfreich.

Insgesamt ist "Internet fiir Geographen"
eine stark komprimierte Einflihrung fur
Personen, die sich mit dem Internet aus
einander setzen wollen. Aber die Kurze
desWerkes wird viele Fragen zu diesem
Medium offen lassen, die dann durch ver
tiefende Lekture beantwortet werden
mtissen. Fur einen ersten Einblick in das
Internet und seine Komplexitat ist das
Buch in jedem Fall ausreichend. Wer sich
aber eine Hilfe fur die Suche nach Infor
mationen fur in der Praxis tatige Geogra
phen erhofft, wird enttauscht werden, le
diglich Schulgeographen werden wirklich
einen Nutzen aus der Lektiirc ziehen kon
nen.

Christian Langhagen-Rohrbach (Frankfurt a.M.)
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Brannolte, Ulrich; Axhausen, Kay;
Dienel, Hans-Liudger; Rade, An
dreas (Hrsg.): Freizeitverkehr. In
novative Analysen und Losungsan
satze in einem multidiszlplinaren
Handlungsfeld. Dokumentation ei
nes interdisziplinaren Workshops
des Bundesministeriums fiir BiI
dung und Forschung am 10. und
11. Dezember 1998 im Hotel Bri
stol in Bonn. Hrsg.: Technische Uni
versitat Berlin. Berlin 1999.
144 S.

Das Bundesministerium fur Bildung und
Wissenschaft (BMBF) betreibt seit neue
stem den Forschungsschwerpunkt .Prei
zcitverkehr", Es sollen die .wisscnschaft
lichen Grundlagen fur eine wirtschaftlich
und okologisch effizientere Gewahrlei
stung von individueller Freizeit-Mobilitat
verbessert und innovative Konzepte zur
Losung konkreter Probleme des Freizeit
verkehrs in ausgewahlten Bereichen de
monstriert werden". Dies ist ein auberst
wichtiges Vorhaben, da einerseits der
Freizeitverkehr (neben dem Urlaubs
verkehr) in den letzten Jahrzehnten die
starks ten Zuwachsraten aller Verkehrs
zwecke aufweist und andererseits die
Freizeitforschung bislang ein ausgespro
chenes Stiefkind der offentlichen For
schungsforderung gewesen ist.

Vor der im Fruhjahr 1999 erfolgten Aus
schreibung lieB das BMBF einen interdis
ziplinaren Workshop abhalten, um die
thematischen Schwerpunkte fur das For
schungsprogramm prazise herauszuarbei
ten und Meinungen zur Struktur der Ar
beitsgruppen zu sammeln. Vor allem
sollte gepruft werden, ob die Kulturwis
senschaften gemeinsam mit der Verkehrs
wissenschaft das Potential haben, neue
Zugange zu Erklarungsphanornenen des
Freizeitverkehrs erschlieBen zu konnen.

So enthalt der Band insbesondere die
sechs Impulsreferate mit den Ergebnissen
der sich anschlieBenden Diskussion.
Wahrend Kay Axhausen zunachst eine
Ubersicht tiber die Freizeitverkehrs
forschung aus klassischer verkehrswis
senschaftlicher Sicht bieret, bringen die
anderen Autoren jeweils interessante neue
Ansatze, die in der Freizeitforschung in
tensiver berucksichtigt werden sollten:

Der Beitrag von Hans-Liudger Dienel und
Andreas Knie prasentiert einen analyti
schen Ansatz zur Interpretation der stark
gewachsenen Freizeitmobilitat als Suche
nach Kontrastraumen und entwickelt kon-
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krete Vorschlage fur Raumpartnerschaf
ten zwischen Agglomerationen und Erho
lungsraumen.

Peter Kiegeland leitet aus der Evolution
des Menschen seinen Drang zur physi
schen Bewegung im Raum abo Wichtig ist
dabei, daB unterschiedliche Fortbewe
gungsweisen verschiedene, vielfaltige
Bewegungserlebnisse vermitteln; es gilt,
das objektive und subjektive Bewegungs
erlebnis in der Freizeitforschung mitzube
rucksichtigen.

Antje Flade entwickelt ein Pladoyer fur
die Wahrnehmung der raumlichen Um
welten, deren subjektive Wahrnehmung
durch kognitive Karten unter Berucksich
tigung der Umweltasthetik ermittelt
werden kann; davon hangen - so die
Hypothese - in wesentlichem MaBe die
angestrebten Freizeitaktivitaten sowie
Umfang und Art des Freizeitverkehrs abo

Thomas Bachmann, Bertram Gawronski
und Wolfgang Scholl streben an, nach
dem die Schichten-Modelle mit soziode
mographischen Daten nicht mehr funk
tionieren, tiber Werthaltungsgruppen
das Freizeitverhalten der verschiedenen
Gruppen vorhersagen.

SchlieBlich pladiert Wilfried Echterhof
dafur, die Motive der Frcizcitmobilitat ge
nauer zu erforschen. Hier ruhrt er an die
grobte Schwache der Freizeitforschung:
Ohne die Grunde fur das Freizeitverhalten
des einzelnen bleiben aile Theorien auf
unsicherem Boden.

Damit ist dieser Band ein hochst anregen
der Beitrag zur Freizeitforschung; wir
durfen gespannt sein, welche wissen
schaftlichen Erkenntnisse der For
schungsschwerpunkt Freizeitverkehr des
BMBWerbringt.

Christoph Becker (Trier)

Becker-Marx, Kurt; Schmitz, Gott
fried; Fischer, Klaus (Hrsg.): Auf
bau einer Region: Raumordnung an
Rhein und Neckar. - Schwetzingen:
K.F. Schimper-Verlag 1999. 123 S.,
Abb.

Drei aufeinanderfolgende Verbandsdirek
toren schreiben ein Buch tiber die Ent
wicklung ihres Verbandes. Ein seltener
Glucksfall, auf diese Weise eine kompe
tente Darstellung der Entstehung, des
Heranwachsens und der Visionen eines

Verbandes zu erhalten. Den Autoren ge
buhrt Dank, denn eine so dichte Darstel
lung der Entwicklung eines Verbandes
genieBt Seltenheitswert.

Der Raumordnungsverband Rhein-Nek
kar ist ein besonders gutes Beispiel fur die
Mechanismen, die einem Verband Leben
einhauchen und ihn dann auch am Leben
erhalten; und er hat die Besonderheit, auf
den Territorien dreier Bundeslander zu
liegen.

Schwierig und langwierig war die Geburt,
die von Kurt Becker-Marx, in der Ge
schichte weit zuruckgreifend, sehr leben
dig dargestellt wird. Schon hier wird deut
Iich, und das zieht sich durch das ganze
Buch hindurch, wie sehr, im Gegensatz zu
Staaten, Landern und Kornmunen, Regio
nalverbande, die nicht Teil einer Hierar
chie von Verwaltungseinheiten sind, in
ihrer Entwicklung von Personen abhangig
sind, die von der Notwendigkeit grenz
ubcrschreitender Planung ubcrzeugt sind
und die den Verband tragen.

Nach vielen Versuchen und Ruckschla
gen kam es zur Grundung einer .Jcommu
nalen Arbeitsgerneinschaft" und schlieB
lich 1969 zum Staatsvertrag und der
Verbandsgrundung.

Am SchluB seines Beitrags stellt Becker
Marx fest: "Ware nicht statt dieser Schop
fung tiber die Grenzen, wie sie der
Raumordnungsverband darstellt, die Ein
gliederung des Rhein-Neckar-Raums in
ein einziges Bundesland besser gewesen?
Die Frage ginge ins Abseits. Denn das
eben hat der Rhein-Neckar-Raum tiber
150 Jahre, funf politische Systeme und
drei Neugliederungsversuche vergebens
erhofft. Freilich muB der Tag kommen, an
dem die politische Irregularitat dieser
Grenzziehung beseitigt wird. Aber darauf
kann man nicht warten."

Urn die Lander zu beteiligen, war eine im
Prinzip zweistufige Regionalplanung ge
schaffen worden, wobei sich allerdings
die landesinterne Regionalplanung, so
weit der Planungsraum des ROV betrof
fen war, an dessen grenzuberschreitende
Planung anzupassen hatte.

Dieser Verband hatte eigentlich nur die
Aufgabe, einen grenzuberschreitenden
Regionalplan zu erstellen und die sich aus
dem Plan ergebenden gemeinsamen Be
lange zu vertreten.

Gottfried Schmitz beschreibt aber die
.Regionale Planung als Grundlage regio
naler Kooperationsaufgaben". Folgerich
tig war das Ergebnis der Arbeit des Ver-
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bandes dann auch weit mehr als nur die
Planung. Vielmehr war unter .Ausschop
fung der rechtlichen Grundlagen tiber die
Jahre ein .Planungs- und Organisations
verbund" entstanden.

Die erfolgreiche Wahrnehmung der
eigentlichen Aufgabe, einen Plan zu
erstellen und fortzuschreiben, erscheint
dann fast nachrangig gegenuber der Or
ganisation der .Kooperationsaufgaben",
wie der Neuorganisation des regionalen
offentlichen Personennahverkehrs, der re
gionalen Abfallwirtschaft und der regio
nalen Standortwerbung, die unter dem
Dach des ROV entwickelt wurden,
wortlich: die .Verankerung der notwendi
gen Koordinierungsfunktionen in einer
gemeinsamen Verwaltungseinheit beim
Raumordnungsverband, der die konzep
tionelle planerische Arbeit besorgt und
die regionalpolitischen Initiativen vorbe
reitet und umsetzt".

In einer "Chronik der Kooperationsbemu
hungen unter besonderer Berucksichti
gung der Beitrage des Raumordnungsver
bandes Rhein-Neckar (ROV)" zeigt
Schmitz am Beispiel Offentlicher Perso
nennahverkehr die Entwicklung dieser
Aufgabe aus dem Raumordnungsplan
heraus, aus bescheidenen Anfangen bis
schlieBlich zum Verkehrsverbund Rhein
Neckar (VRN).

Die Grundung des Arbeitskreises "Rhein
Neckar-Dreieck e.V." fuhrte zu einer neu
en Qualitat regionaler Zusamrnenarbeit,
durch die Bundelung von Initiativen aus
Kreisen der Wirtschaft, der regional en
Verbande, der Komrnunen, der Unterneh
men und der regionalen Institutionen des
wissenschaftlichen und kulturellen Le
bens. Schmitz verweist damit auf die Auf
gaben, die vor dem Verband liegen, urn
im Europa der Regionen seinen Platz zu
behaupten.

"Die zukunftigen Handlungserfordernis
se" leitet Klaus Fischer mit dem Satz ein:
.Raumordnung in der Region Rhein-Nek
kar ist vorweggenommene Zukunft." Er
beschreibt das Spannungsverhaltnis zwi
schen Anspruch und Wirklichkeit in der
Haltung der verantwortlichen Politiker
und leitet daraus den Zwang zu interkom
munalem Handeln abo

Zunehmende Bevolkerungsdichte, mehr
raumliche und funktionelle und vergro
Berte institutionelle Abhangigkeiten, neue
Konfliktpotentiale, auseinanderklaffende
Planungs- und Durchfuhrungsebenen
werden von ihm als Entwicklungslinien
dargestellt.
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Fischer will die in der Vergangenheit und
Gegenwart erfolgreich bewaltigten Ko
operationsaufgaben in die Zukunft fort
fuhren. An drei ausgewahlten Planungs
fallen werden dann die Zukunftsaufgaben
der Region Rhein-Neckar dargestellt.
Zum SchluB definiert Fischer die zukunf
tige Aufgabenwahrnehmung:

- Verstarkung der weichen Verfahren,
insbesondere Aufspuren von neuen
Koordinations- und Kooperationsmog
lichkeiten;

- Auffinden von verbesserten Realisie
rungsstrategien im Sinne von "Strategi
schen Allianzen";

- Reduktion auf das planerisch Notwen
dige und Spezifische;

- Beschrankung auf eine problem- und
handlungsorientierte Planung; starkere
MaBnahme- und Projektorientierung;

- Verknupfung von Planungs- und
Durchfuhrungskompetenz sowie Ver
schneidung von Planungskonzepten
mit Realisierungsstrategien; d. h. auch
Flexibilitat in den Planungsebenen;

- mehr Planungsmanagement und Pla
nungsmarketing, vor allem eine Ver
starkung der .Jioheren Verwaltungs
kunst" gegenubcr den normalen
Verwaltungsverfahren, den eingetibten
Planungsstrukturen und den hierar
chisch organisierten Durchsetzungs
prozessen.

In maneher Hinsicht hat der Raumord
nungsverband Rhein-Neckar Modellcha
rakter gewonnen. Vor allem die Tatsache,
daB der Verband mit seinen heute vielfal
tigen Aufgaben von unten her, d. h. von
den Kommunen so gewiinscht und all
mahlich aufgebaut worden ist, ist ein lehr
reiches Beispiel fur ahnliche Vorhaben.

Alexander von Hesler (Bad Homburg)

Helmer, Friedheim; Friese, Christi
an: Kollros, Heike; Krumbein,
Wolfgang: Mythos Netzwerke. Re
gionale Innovationsprozesse zwi
schen Kontinuitat und Wandel.
Berlin: Edition Sigma 1999

Das vorliegende Buch behandelt solche
Theorien bzw. Konzepte, die eine groBe
Bedeutung von Kooperationsbeziehun
gen und von .Netzwerken" fur regionale
Innovationsprozesse behaupten. Derar
tige Konzepte stehen seit Jahren im Zen-

trum der regionalwissenschaftlichen Dis
kussion. Aufbauend auf einem Uberblick
tiber die Netzwerk-Ansatze und entspre
chende Hypothesen wird von empiri
schen Erhebungen berichtet, die darauf
abzielen, verschiedene Thesen zum Ein
fluss von Netzwerken auf das Innovati
onsgeschehen einer empirischen Prufung
zu unterziehen. Eine wesentliche Beson
derheit gegenuber anderen Arbeiten
besteht dabei darin, dass sich die empiri
schen Analysen nicht, wie in den meisten
entsprechenden Untersuchungen, auf
High-tech-Regionen, sondern auf
"Normalregionen" beziehen, die durch
ihre okonomische Entwicklung, ins
besondere hinsichtlich ihrer Innovations
leistung, nicht besonders positiv oder
negativ hervortreten. Konkret handelt
es sich urn die Regionen "Oldenbur
ger Land" und "Stidniedersachsen".
Die empirische Basis besteht aus 37
.Jeitfadengestutzten halboffenen Ex
perteninterviews" mit Vertretern aus
Unternehmen der beiden Untersu
chungsregionen, 34 Gesprachen mit
Akteuren aus Kornmunalverwaltungen,
Kammem, Wirtschaftsforderungseinrich
tungen, Transferstellen und Verbanden
sowie Informationen aus der Beteiligung
an Sitzungen regional tatiger Organisatio
nen (z.B. Regionalverband).

Auf der Grundlage ihrer Untersuchungen
kommen die Verfasser zu dem Schluss,
dass Kooperationsbeziehungen und Netz
werke fur Innovationsaktivitaten in den
beiden Analyseregionen weitgehend un
bedeutend sein mussen, weil solche Be
ziehungen nur in sehr geringem AusmaB
identifiziert werden konnten. Dies gelte
insbesondere fur Kooperationen auf re
gionaler Ebene: .Eine regionale .social
embeddedness ' der innovationsrelevan
ten Akteure ist nicht relevant" (S. 175).
Und: ,,1m Gegenteil muB man eine weit
gehende Entkoppelung von raumlicher
Nahe und Face-to-face-Kontakten konsta
tieren" (S. 255). Aussagen, die in ihrer
Radikalitat provozieren und die wohl be
griindet sein wollen, zumal sie in krassem
Gegensatz zu den Ergebnissen diverser
anderer Untersuchungen stehen.

Wer einmal selbst an empirischen Analy
sen von Kooperationsbeziehungen und
Netzwerken mitgearbeitet hat, der weiB,
wie schwierig die adaquate Erfassung sol
cher Beziehungen ist. Wenn man - wie
dies fur die vorliegende Studie der Fall ist
- nur sehr wenig an solchen Beziehungen
findet, dann konnte dies eventuell mit dar
an liegen, dass hier nicht die Optik zum
Einsatz kam, die fur eine Erfassung von
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Netzwerken bzw. Kooperationsbeziehun
gen angemessen ware. Leider enthalt das
Buch weder die Fragebogen bzw. Inter
viewleitfaden noch kann auf andere Wei
se aus dem Text einigermaBen eindeutig
darauf geschlossen werden, was iiber
haupt erhoben wurde, wie gefragt wurde
und ob die Art und Weise der Befragung
dern Thema adaquat war. Allein schon
deshalb, weiI solche wesentlichen Infor
mationen fehlen, ist das Hauptergebnis
der Studie - die lokalen Netzwerke sind
nur sehr schwach ausgepragt und daher
wenig relevant - mit groBer Vorsicht zu
betrachten. Dariiber hinaus laBt die gerin
ge Fallzahl der befragten Unternehmen
bzw. .Experten" keine Verallgemeine
rungen der Art zu, wie sie sich zu Hauf in
dem Buch finden. Hier ware doch sehr
viel mehr Zuriickhaltung bei der Interpre
tation der Befunde angebracht.

Unabhangig von den angreifbaren und
wenig iiberzeugenden Ergebnissen des
empirischen Teils konnte doch der ca.
100 Seiten umfassende Theorieteil des
Buches dazu dienen, sich einen Uberblick
iiber das Themengebiet zu verschaffen
und Hinweise auf weiterfiihrende Litera
tur zu finden. Leider zeichnet sich die
Darstellungsweise hier nicht gerade durch
besondere Klarheit oder Ubersichtlichkeit
aus. Zudem enthalt der Text eine Reihe
von recht zweifelhaften Aussagen. Bei
spielsweise ist die eher beilaufig und weit
gehend ohne Begriindung aufgeworfene
Behauptung .Der Wettlauf im Hinblick
auf die Forderung regionaler Innovations
fahigkeit erweist sich daher gerade unter
der aktuellen okonornischen Stagnations
phase als ein Nullsummenspiel" (S. 50),
gelinde gesagt, auberst fragwiirdig und
negiert den in diversen empirischen
Untersuchungen hinreichend belegten
Beitrag von Innovationen zum wirtschaft
lichen Wachstum. Auch viele Aussagen
zu den Determinanten der Wettbe
werbsfahigkeit der deutschen Wirtschaft
(S. 15-27) sind in ihrer Einseitigkeit recht
dubios. Als Fundstelle fur Literatur er
scheint mir das Buch wenig vertrauenser
weekend zu sein. Denn wenn sich etwa
nach einem langeren wortlichen Zitat aus
dem Aufsatz von Charles Sabel "Flexible
Specialization and the Re-emergence of
Regional Economies" die Quellenangabe
"zitiert nach" findet (S. 46), so ist dies ein
deutlicher Hinweis darauf, dass diese fur
das Thema des Buches nun wirklich
grundlegende Quelle gar nicht im Origi
nal zur Kenntnis genommen wurde.

Der Beitrag des Buches besteht in einigen
empirischen Befunden, die im Wider-
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spruch zu vielen anderen Studien stehen.
Die Verallgemeinerbarkeit bzw. Relevanz
dieser Ergebnisse ist fragwiirdig; ihr Zu
standekommen ist fur den Leser nicht
nachvollziehbar. Fiir einen auf dem Ge
biet arbeitenden Forscher mag es von In
teresse sein, diese Befunde zur Kenntnis
zu nehmen. Einem breiteren Publikum
kann ich die Lektiire nicht empfehlen.

Michael Fritsch (Freiberg)

Pauleit, Stephan: Das Umweltwirk
gefiige stadtischer Siedlungsstruk
turen. Darstellung des stadtischen
Okosystems durch eine Struktur
typenkartierung zur Bestimmung
von Umweltqualitatszielen fiir die
Stadtplanung. = Landschaftsokolo
gie Weihenstephan (1998) H.12,
153 S. (= Diss. Technische Universi
tat Miinchen 1998)

Stephan Pauleit will mit seiner Arbeit
einen methodischen Ansatz vorstellen,
der es ermcglicht, das komplexe Wir
kungsgeflige einer Stadt planungsrelevant
abzubilden und auf dieser Basis konkrete
Umweltqualitatsziele fur eine nachhaltige
Entwicklung abzuleiten. Als Grundlage
dieses ambitionierten Vorhabens dient
eine siedlungsstrukturelle Gliederung, de
ren Korrelation mit okologisch-funktiona
len Einheiten einerseits und mit okono
misch-sozialen Bedingungen andererseits
untersucht werden solI. Der Autor erwar
tet AufschluB iiber bestehende Umwelt
belastungen in bestimmten Strukturtypen
sowie iiber positive Eigenschaften, die als
quantitative Zielvorgaben fur die Stadt
planung genutzt werden konnen, Zudem
soli die Eignung des Strukturtypenkon
zepts fur die Beurteilung zukiinftiger stad
tebaulicher Entwicklung abgeschatzt wer
den. Die Arbeit umfaBt eine praktische
Erprobung des Ansatzes fur eine Aus
schnitt des Miinchner Stadtgebiets.

Der Autor stellt einleitend seine Voriiber
legungen und sein Herangehen dar. Der
Theorieteil erscheint dabei allerdings
recht losgeli.ist von der iibrigen Studie;
auch gehen die SchluBfolgerungen fur die
anschlieBende Untersuchung iiber eine
Wiederholung der in der Einflihrung ge
nannten Ziele und Konzepte kaum hin
aus. Die Methode der Strukturtypenkartie
rung sowie ihre statistische Auswertung

bleiben in der Darstellung relativ ober
flachlich. So wird beispielsweise nicht
diskutiert, inwieweit die Art der Typisie
rung von Struktureinheiten die Eignung
der resultierenden Typen fur aufsetzende
Analysen beeinfluBt. Fiir eine Untersu
chung, in deren Mittelpunkt gerade dieser
Raumgliederungsansatz steht, ware eine
solche Betrachtung jedoch wiinschens
wert gewesen. Bereits an dieser Stelle der
Lektiire werden zudem methodische Pro
bleme deutlich, die den Leser die Gtiltig
keit der nachfolgenden Ergebnisse in
Zweifel ziehen lassen: Eine Verkniipfung
von Daten verschiedenster Quellen und
raumlicher Beziige bildet eine nur wenig
transparent werdende Datenbasis fur die
anschlieBende Analyse. Dariiber hinaus
treten offensichtliche Bezugsfehler auf,
die aufgrund unterschiedlicher Abgren
zungen des Untersuchungsraums und sei
ner Untereinheiten durch den Autor und
andere Quellen zustande kommen und
auf Z. T. recht gewagte Weise durch
Schatzungen ausgeglichen werden.

Die Ergebnisdarstellung der Studie selbst
gliedert sich in vier Teile: Auf eine allge
meine statistische Auswertung der in den
Strukturtypen anzutreffenden Merkmale
(z.B. Flachenanteile von Typen, Versie
gelungsgrad, Bebauungsgrad, Korrelati
on von Merkmalen) folgt die Analyse die
ser Eigenschaften im Hinblick auf die
Beschreibung der okologischen Teilsyste
me Klima, Hydrologie und Nutzenergie.
Diese beinhaltet jeweils die Erlauterung
der derzeit charakteristischen Auspra
gung fur die ermittelten Strukturtypen,
einen Ansatz zur Quantifizierung von
Zielvorgaben fur die Stadtplanung sowie
ein Beispiel fur die Voraussage okologi
scher Auswirkungen stadtebaulicher Ent
wicklungen. Die Darstellung der statisti
schen Auswertungen nimmt dabei so viel
Raum ein, daB es dem Leser nur miihsam
gelingt, den Uberblick zu wahren. Eine
Aufteilung der Ergebnisdarstellung in ei
nen ausflihrlichen Anhang und eine kur
ze, aber durchweg begriindete und inter
pretierte textliche Erlauterung hatte das
Werk wohltuend entfrachtet. Die Erkennt
nisse der statistischen Bemiihungen er
scheinen dariiber hinaus im Vergleich
zum Aufwand recht banal: So sind die
festgestellten Korrelationen von Flachen
merkmalen mit okologischen Eigenschaf
ten nicht neu und teilweise bereits aus der
Literatur quantitativ bekannt. Die Ablei
tung von Umweltqualitatszielen und
-standards reduziert sich zudem allein auf
mediale Einzelaspekte, die nicht im raum
lichen Gesamtkontext der Stadt betrachtet
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werden. Die Planungsrelevanz dieser Art
von Ergebnissen darf bezweifelt werden.

Bedauerlicherweise bleibt der Autor eine
Antwort auf diverse Fragen schuldig, die
sich angesichts der - von ihm selbst als
z. T. grob eingeschatzten - Ergebnisse
aufdrangen: Welchen Mehrwert besitzen
rechnerisch ermittelte, aber schlecht abge
sicherte Ziele gegentiber rein politisch
gesetzten Zielaussagen? 1st ihre Uberzeu
gungskraft infolge erhohten Technikein
satzes (Ermittlung mittels Statistikpro
gramm, Visualisierung mittels GIS)
grolier oder angesichts der in den letzten
Jahren veranderten Planungs- und Steue
rungsformen, die prozessuales Denken
und Beteiligung betroffener Bevolke
rungsgruppen umfassen, eher problemati
scher und wenig zeitgemafs? Welche pla
nerische Relevanz konnen Zahlenwerte
besitzen, in denen sich ein offensichtli
cher Fehler oder eine Ungenauigkeit der
Ausgangsdaten durch wiederholte Re
chenoperationen und Bezugssystem
wechsel fortpflanzt?

Auch in der abschlieBenden Diskussion
der Studie verzichtet Stephan Pauleit weit
gehend auf eine kritische Betrachtung des
eigenen Vorgehens. Zwar erwahnt der
Autor die Notwendigkeit, aus der von ihm
vorgestellten Herangehensweise resultie
rende Zielkonflikte einzelfallbezogen zu
thematisieren, im tibrigen wiederholt sich
an dieser Stelle jedoch die eher popular
wissenschaftIich anmutende Aufzahlung
von Schlagworten und Notwendigkeits
bekundungen, die sich bereits in den Ein
gangskapiteln finden, erganzt urn eine
umfangreiche Aufzahlung weiteren Da
tenbedarfs fur verfeinerte Zielbildungen.

Die Lekttire laBt den Leser im ganzen
recht ratios zuriick. Die vom Autor selbst
gesteckten Ziele erscheinen nur bedingt
erreicht, die aufgeworfenen Fragen nicht
beantwortet. Als Fazit bleibt die Einsicht
zuruck, daB quantitative Bestimmungen
nicht zwangslaufig auch die Qualitat der
Erkenntnis erhohen.

Barbara Knickrehm (Hannover)
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Wiechmann, Thorsten: Vom Plan
zum Diskurs? Anforderungsprofil,
Aufgabenspektrum und Organisa
tion regionaler Planung in Deutsch
land. - Baden-Baden: Nomos Ver
lagsges. 1998. 335 S., Kt., Abb., Tab.
= Nomos Universitatsschriften:
Politik,Bd.89

Fast zeitgleich mit der Veroffentlichung
des Grundrisses der Landes- und Regio
nalplanung der Akademie fur Raumfor
schung und Landesplanung, der eine Ge
samtdarstellung der Aufgaben, Methoden
und Instrumente der Raumplanung auf
Landes- und Regionalebene enthalt und
im Schlusskapitel die Frage nach ihrer Zu
kunftstauglichkeit aufwirft, erschien quasi
als eine vorweggenommene Antwort das
Buch von Thorsten Wiechmann. Es ent
halt die Ergebnisse einer dreijahrigen For
schungsarbeit tiber die gewollten und
tatsachlichen Steuerungswirkungen re
gionaler Planung. Dazu Iiefert der Verfas
ser einen theoretischen und historischen
Ableitungszusammenhang, eine Darstel
lung der Aufgaben und des Umfeldes re
gionaler Planung, eine vergleichende Er
fassung von Anspruch und Wirklichkeit
in sechzehn Referenzregionen und
schlieBIich in den Schlussfolgerungen
auch konzeptionelle Ansatze zu
einem modernen Anforderungsprofil re
gionaler Planung als Instrument regiona
ler Raumentwicklung.

Mangels einer allgemein gultigen Theorie
der Raum- bzw. Regionalentwicklung,
des Wirkungszusammenhangs von natiir
lichen, wirtschaftlichen und infrastruk
turellen Lagebedingungen, der ein
schlagigen gesellschaftIichen Krafte, der
politischen Strukturen und der Vielfalt
der institutionellen Verantwortungstrager
dient zur theoretischen .Einbetrung" der
Untersuchung der in jungster Zeit auch
international diskutierte Ansatz der sog.
Regulationsschule. Diese wurde auch vor
allem in der deutschen Geographie rezi
piert. Der Verfasser versteht sie als einen
tiberzeugenden Ansatz, die Entwicklung
der Regionalplanung in einen gesamtge
sellschaftlichen Zusammenhang zu brin
gen. Es wird ihr allerdings von anderen
Autoren bescheinigt, dass sie versucht,
den wirtschaftlichen und sozialen Wandel
mehr zu beschreiben als dass sie ihn zu
erklaren vermag. Der Entwicklungszu
sammenhang wird dabei in den Wechsel
wirkungen von Produktionsstruktur und

Konsummustern einerseits (Akkumulati
onsregime) und den Arten der Koordinati
on und den Koordinationsinstitutionen
andererseits ( Regulationsweise) gesehen.
Die spannende Frage bleibt, durch welche
regionalpolitischen MaBnahmen konnen
.Akkumulationsstruktur" und .Regulati
onsweise" stabilisiert werden? Ohne hier
auf Einzelheiten einzugehen, legt die Re
gulationstheorie den SchluB nahe, bei der
Weiterentwicklung der Regionalplanung
eher auf netzartige, diskursive Kooperati
onsformen zu setzen. Dagegen Iiefert sie
aber wenige bis gar keine Kriterien fur ei
nen tragfahigen Institutionenbegriff.

Der Rtickgriff auf die Entstehungsge
schichte der regionalen Raumordnung
seit Anfang dieses Jahrhunderts erklart
tiberzeugend die Vielfalt der heutigen
Formen regionaler Planung im System
raurnlicher Planung. Die Charakterisie
rung von vier Entwicklungsphasen regio
naler Raumordnung ( interkommunale
Planung 1910-1933, reichseinheitliche
Institutionalisierung 1933-1944, Konso
Iidierung "von unten" 1945-1965, fla
chendeckende Raumordnung seit dem
Bundesraumordnungsgesetz von 1965)
erweckt den Anschein einer in etwa gleich
verlaufenden Entwicklung in den Lan
dern und fuhrt zwangslaufig zu der Frage,
ob wir uns zz. in einer funften Phase be
finden. Die schwierige und im Wesent
lichen zutreffende Darstellung der haufig
geanderten Organisation der Regionalpla
nung in den Landern, ihrer zwiespaltigen
Rolle als Bindeglied und Mittler zwischen
grobraumigen Vorgaben von Raumord
nung und Landesplanung und kleinrau
migen, ortlichen Entwicklungserforder
nissen, zwischen gesamtplanerischen und
fachplanerischen Belangen und ihr wech
selndes Ansehen im Machtgeflecht der In
stitutionen fuhrt zwangslaufig zur Frage
nach den Defiziten einer verrechtlichten,
institutionell verfassten, also einer Iegali
,o,tischen Form einer an sich auf Kooperati
on angelegten regionalen Planung.

Die grtindliche und gut belegte Analyse
- dies gilt tibrigens fur die gesamte Ar
beit - des erreichten Standes, der gleich
wohl zahlreichen Probleme und der reali
stischen Perspektiven der regionalen
Planung dient dazu, das Profil der Region
als Umsetzungsebene raumordnerischer
Aktivitaten herauszuarbeiten. Dazu wer
den auch die einschlagigen fachlichen
Vcroffentlichungen tiber einen beachtli
chen langeren Zeitraum herangezogen.
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Nicht zu kurz kommt auch die Betrach
tung der Schwachen und der Kritik an den
planerischen Kompetenzen, an der Koor
dinationsleistung und an der Durchset
zungskraft der Regionalplanung und
schlieBlich auch ihrer Organisationsfor
men. Dazu werden auch die in der Pla
nungspraxis vertretenen unterschiedli
chen Auffassungen an Hand der
Befragungen in sechzehn Referenzregio
nen ausflihrlich referiert und abgewogen,
was bei den bemerkenswert offenen Ur
teilen und Selbsteinschatzungen auch ge
boten erscheint. Eine an sich auch not
wendige Auseinandersetzung mit den
einzelnen Planelementen, mit ihren beab
sichtigten und tatsachlichen Wirkungen in
der regionalen Raumentwicklung hatte
wohl endgtiltig den Rahmen der Untersu
chung gesprengt.

Zu den grundlegenden Problemen rechnet
der Verfasser mit Recht den in fast jeder
Hinsicht ungeklarten Begriff der Region,
dessen Unbestimmtheit - nicht nur nach
Meinung des Verfassers - seiner Populari
tat nicht geschadet hat. Andererseits hat in
der raumordnerischen Praxis die oft als
leidig empfundene Diskussion tiber die
.richtige" Region bzw. die richtige territo
riale Abgrenzung von Regionen die Span
nungen eher verstarkt als zur Klarung bei
getragen. Die Gegenuberstellung von
"wahren" Regionen und "multiregiona
len" Raumen fuhrt zwangslaufig zu Wi
derspnichen zwischen der .aus pragmati
schen und juristischen Grunden wohl
auch weiterhin unumganglichen territo
rialen Abgrenzung normativer Planungs
regionen" und "einem flexiblen, problem
und aufgabenorientierten Regionsbe
griff'. Zu Recht liegt ein inhaltlicher
Schwerpunkt der Untersuchung in der
Frage nach einer effektiven Kombination
von territorialen Planungsregionen und
dynamischen Aufgabenregionen.

In seinen Schlussfolgerungen fur eine Ko
operative Regionalpolitik bestatigt der
Verfasser die in der Fachoffentlichkeit be
stehende weitgehende Einigkeit, dass
"eine konsensorientierte, auf den regiona
len Dialog setzende Planung entschei
dend dazu beitragen kann, die Regional
planung flexibler, akzeptierter und
effektiver zu machen. Diskurs lautet das
planerische Paradigma der Gegenwart."
Dazu differenziert er zur Optimierung
regionaler Planung funf zentrale Zielbe
reiche, die auch Konsequenzen fur eine
adaquate Organisation der Region haben

RuR 5/6.1999

sollen, namlich die Sicherstellung der Ak
zeptanz ihrer Planungen und MaBnah
men, die bessere Einflussnahme auf den
Vollzug raumwirksamer MaBnahmen, die
Harmonisierung des extrem bunten Spek
trums regionaler Planung, die Erganzung
der unverzichtbaren Rcgionalplane (Re
gionale Raumordnungsplane) durch
flexible regionale Entwicklungs- und
Handlungskonzepte und schlieBlich ihre
Verknupfung mit der regionalen Struktur
und Umweltpolitik gernaf der raumord
nerischen Leitvorstellung einer nachhal
tigen Raumentwicklung. Davon bleibt
auch nicht das Selbstverstandnis des Re
gionalplaners unberuhrt, der sich nicht
nur als Planer gemaf Auftrag, sondem
auch als Konfliktlotse und Regionalmana
ger verstehen soli, entsprechend den drei
Saulen der Aufgabenstellung der Regio
nalplanung: Konzeption, Koordination
und Kooperation.

Abgerundet wird das Werk durch einen in
sich schltissigen Vorschlag fur ein Szena
rio einer zeitgernalien Organisation der
Regionalplanung, das bei allen urn die
Weiterentwicklung der Regionalplanung
bernuhten praktizierenden Planem, ver
antwortlichen Politikem und konstrukti
yen Wissenschaftlem Beachtung ver
dient.

Gottfried Schmitz (Mainz)

DSSW-Leitfaden: Strategien zur
Entwicklung von Brachflachen.
Hrsg.: Deutsches Seminar ftir Stad
tebau und Wirtschaft (DSSW) im
Deutschen Verband fiir Wohnungs
wesen, Stadtebau und Raumord
nung e.V., Bonn. - Bonn o.J, (1998).
40 S., Abb., Tab., Anh. = DSSW
Schriften 27

Brachflachen stellen sowohl ein Potential
fur die stadtebauliche Neuordnung und
Funktionsanreicherung als auch Probleme
fur die Stadtentwicklung dar.

In den neuen Bundeslandern wurden vor
allem ehemals gewerblich genutzte Fla
chen und Konversionsflachen im Rahmen
des wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Anpassungsprozesses in sehr kurzer
Zeit in erheblichen Umfang frei gesetzt.
Es handelt sich urn Flachen mit verschie
denen Problemen und Voraussetzungen,
was ihre stadtebauliche Verwertung anbe
langt.

Der Umgang mit diesen Flachen erweist
deshalb als schwierig, weil

- ein sehr groBer Teil der Flachen mit
Altlasten belastet ist, wobei iiber den
Grad der Belastung vielfach Unkennt
nis herrscht,

- noch vorhandene Gebaudeteile abge
rissen werden mussen oder Umbauten
notwendig werden,

- die ggf. noch vorhandene Infrastruktur
gepruft, emeuert, erweitert oder auch
entfemt werden muB.

Von daher ist es verstandlich, wenn vor
allem kleinere Kommunen gegenuber der
Brachflachenentwicklung eine groBe Zu
ruckhaltung an den Tag legen und lieber
die unkompliziertere, weniger kostenin
tensive und zugigere Ausweisung von
baulich nutzbaren Flachen auf der "grti
nen Wiese" bevorzugen.

Angesichts dieser Probleme wurde vom
DSSW gemeinsam mit der empirica-Wirt
schaftsforschung und Beratung und der
Deutschen Bau- und Grundstticks AG ein
Leitfaden zum Umgang mit Brachflachen
entwickelt. Er soli den Gemeinden Hilfe
stellung bieten.

Der Leitfaden enthalt Grundsatze fur den
Umgang mit Brachflachen auf kornmuna
ler Ebene; er benennt die wesentlichen
Schritte zum Aufbau eines Informations
rasters tiber GroBe und Eignung von
Brachflachen, befaBt sich mit der Immo
bilien- und Grundstticksmarktsituation,
mit Fragen, wie Entwicklungschancen
und Hemmnisse von Brachflachen be
stimmt werden konnen, und enthalt
Bewertungsansatzen fur Brachflachen,
Letztere beruhen u.a. auf einfachen Kal
kulationsverfahren des Wertes fur die
Nutzung von Brachflachen als Bauland.

Wichtig sind Stratcgieansatze zur Ent
wicklung von Brachflachen im Rahmen
(stadt-)planerischer Zielvorstellungen.
SchlieBlich enthalt der Leitfaden eine
Ubersicht zur Typisierung von Wettbe
werbsverfahren bei der Grundstticksver
marktung.

Sehr wertvoll ist ein Uberblick tiber die
Forderprogramme des Bundes, der EU
und der Lander, die fur die Brachflachen
entwicklung genutzt werden konnen,

ZusammengefaBt laBt sich sagen, daB der
ubersichtliche Leitfaden den Kommunen
- nicht nur in den neuen Landern - eine
wertvolle Hilfe fur die bei der Entwick
lung von Brachflachen bietet.

Helmut GUttier, Bonn
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DSSW-Leitfaden: Kundenorien
tierte Dienstleistungen zur Verbes
serung der Erreichbarkeit der
Innenstadt. Planersocietat-Stadt
planung. Verkehrsplanung und
Forschung. Hrsg.: Deutsches Semi
nar fiir Stadtebau und Wirtschaft
(DSSW) im Deutschen Verband fiir
Wohnungswesen, Stadtebau und
Raumordnung e.V., Bonn. - Bonn
e.r, (1998). 50 S., Kt., Abb., Tab.,
Anh., Lit. =DSSW-Schriften 28

Neben der Angebotsvielfalt und -qualitat,
den ortlichen Gegebenheiten, der Multi
funktionalitat, Einkaufsatmosphare und
Aufenthaltsqualitat ist die Erreichbarkeit
der Innenstadt ein wesentlicher Faktor ih
rer Attraktivitat,

Hierbei bieten sich neben kommunalen
VerkehrsmaBnahmen fur den Handel
selbst Moglichkeitcn, die Erreichbarkeit
der Innenstadt durch kundenorientierte
Dienstleistungen zu verbessern. Hier setzt
der zusammen mit der Planersocietat
Dortmund erarbeitete Leitfaden des
DSSWan.

In ihm werden positive Beispiele fur inte
grierte Verkehrs- und Service- Konzepte
fiir die Innenstadte vorgestellt. Es werden
Moglichkeiten zur Verbesserung der Er
reichbarkeit der Innenstadt und eine Viel
zahl von Service- und Dienstleistungen
des Handels aufgezeigt und an prakti
schen Beispielen aus Kommunen ver
deutlicht.

Der Leitfaden befasst sich in drei Kapiteln
mit den verkehrsplanerischen Aspekten
der Erreichbarkeit von Innenstadten, u.a.
Verbesserung der Erreichbarkeit mit dem
motorisierten Individualverkehr, mit dem
offentlichen Personennahverkehr, Rad
und Fubgangerverkehr, Waren- und
Dienstleistungsverkehr sowie .Erreich
barkeitsmarketing". Hierunter versteht
der Leitfaden das Ziel, Erreichbarkeits
qualitaten, die subjektiv wahrgenommen
werden, positiv zu vermarkten.

Von ebenso groBer Bedeutung ist die Ver
besserung kundenorientierter Service
und Dienstleistungen. Der Leitfaden bie
tet hierzu zahlreiche Beispiele fur unter
schiedliche Service- Kategorien.

Als ein Schli.isselproblem fur die Attrakti
vitat der Innenstadt werden auch die 
wieder verstarkt in die offentliche Diskus
sion gelangten - Ladenoffnungszeiten an
gesehen.
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1m Kapitel 3 .Handlungsempfehlungen''
werden

- Kopplungsmoglichkeitcn und Zusam
menwirken verkehrlicher Konzepte,

- die Anforderungen an kundenbezoge
ne Dienstleistungen und

- Servicekonzepte

naher behandelt.

Hilfreich sind die Anhange in der Verof
fentlichung; sie enthalten Checklisten zu
Service- und Dienstleistungcn, zur Zu
sammenarbeit zwischen den Akteuren
und zu Kombinarionsrnoglichkeiten un
terschiedlicher MaBnahmen.

Ein ausfiihrlicher Literaturanhang ver
weist auf zahlreiche Veroffentlichungen,
die weiterfuhrende Informationen geben.

Der Leitfaden wendet sich insbesondere
an Handler und Handlergemeinschaften,
die ihre kundenorientierten Service- und
Dienstleistungen optimieren und ver
markten, und an Kommunen, die dabei
unterstiitzend tatig werden mochten.

Helmut Gurtler (Bonn)

INURA (Hrsg.): Possible Urban
Worlds. Urban Strategies at the End
of the 20 th Century. - Basel:
Birkhauser Verlag 1998. 268 S., Kt.,
Abb., Tab., Lit.

Das International Network for Urban Re
search and Action (INURA) ist eine regie
rungsunabhangige .non-profitv-Organi
sation. Sie bringt Theoretiker wie
Praktiker aus Architektur und Stadtpla
nung in konkreten Projekten zusammen.
Die Miiglichen Urbanen Welten, die das
Buch in Fallbeispielen vorstellt, gelten im
Alltag der Stadtplanung entweder als defi
zitar, randstandig, oder zuweilen gar als
lokale Entwicklungshindernisse die
Wagenburgen der sonst Obdachlosen, die
besetzten, sonst leerstehenden Industrie
anlagen, die alternativen Jugendzen
tren ...

INURA prasentiert diese Beipiele anders:
als Potenziale, als mogliche Alternativent
wilrfe einer stadtischen Zukunft, als
Keimzellen einer anderen Stadtentwick
lung, die den Bedilrfnissen der weniger
zahlungskraftigen, ortlich starker als an
dere gebundenen Bcvolkerungsgruppen
besser entsprache. Direkte Aktion, Lokale
Okonornie und Sozial- wie Umwelt-

gerechtigkeit sind die zentralen Bezuge.
Was fur die einen eher als soziale Pro
blemgruppen der Stadtentwicklung oder
Rest- und Ausweichflachen zahlen mag,
ist fur INURA Anlass fur alternative, lokal
maBgeschneiderte (Froessler) Losungen
der groBen okologischen und sozialen
Probleme, die Vorbildfunktion haben sol
len: der Band versammelt good practices
einer alternativen, soziale und okologisch
orientierten Stadtplanung ("building local
places in a global world").

Das Buch spannt - besonders in seinen
theoretischen Beitragen - einen weiten
Bogen: zwischen den zunehmend welt
umspannenden Wirtschaftsbeziehungen
und der Zukunft der lokalen Okonornie.
Ob seine Beispiele diesen weiten Bogen
tragen und "Horizonte abstecken". wie es
die Abschlussdiskussion behauptet? Man
mag dies bezweifeln. Anregendes und in
struktives Fallmaterial fur Architekten.
Planer und Sozialarbeiter und Stadtent
wickler halt das Buch jedoch allemal be
reit.

Uwe-Jens Walther
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